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Menge, H-, Prof. Dr.. Bonn, 780.

Mcnzer, Paul, Dr., Berlin, 413. 1388.

1948. rt , ^
Meyer, Eduard, ord. Univ.-Prof. Dr.,

Halle a.S., 21.

Meyer, Georg, ord. Univ.-Prof. Geh.

Hofrath Dr., Heidelberg, 81. 31a 1 193.

I
Meyer, Heinrich, Privatdoz. Dr.t

Göttingen, 904. 1556.

Mcver. Hugo, ord. Honorar- Prof. Dr.,

Freiburg i. B.. 1249.

Meyer, Max, Pr.,Worcester(Mass.), 1 373.

Meyer, Philipp, Konsistonalrath Dr.

theol., Hannover, 659. 813. 10-4.

1090. J ...

Mever, Richard M.. Dr..

Berlin, 13h. 380. 532. 701. 9uh. 1 » >'-

1373. 1504. 1725. 1705.

Miller. K., Prüf. Dr., Stuttgart. .*>.

Mindc- l-otiel, Georg, Hilfsarbeiter «nt

Provinzial-Museum, Dr., losen, «<•

Minies, Boris. Honor. Doz. 1 rof. Dr.,

Sofia, 275. 833.

Mogk, Eugen, aord. Univ.-Prof. Dr.,

Mi?nch',

ni

Wilhelm, ord. Honorar- Prof.

Geh. Reg. -Rath Dr., Berlin. 5. -->8.

Morscher, K., Gymn. • Oberlehrer Dr.,

Waldenburg i. Schics., l'a<-
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Münzer, Friedrich, Privatdoz. Dr., Basel,

1223.

Munckcr, Franz, ord. Uni V.-Prof. Dr.,

München, 542.

Naudc, Wilhelm, Privaldoz. Dr., Berlin,

476. 1521.

Ncbe, A-, Gymn.-Oberlehrer Dr., Elber-

feld, 737.

Kecker, Moritz, Dr., Wien, 317. 1231.
Nehring, Wladislaus, ord. Uni v. -Prof.

Geh. Reg. -Rath Dr., Breslau, 1067.
1587.

Nestle, Eberhard, Prof. Dr. theol. et

phil., Maulbronn, 490. 1697. 1870.
Neuburger. Max, Privatdoz. Dr., Wien,

1228.

Neukirch, Karl, Dr., Frankfurt a. M.,
1034.

Niese, Benedictus, ord. Univ. -Prof. Dr.,

Marburg, 389.

Nieten, Otto, Dr., Mülheim a. Rhein,

^
1749.

Norden, Eduard, ord. Univ.-Prof. Dr.,

Breslau, 539.

Nowack, Wilhelm, ord. Univ.-Prof. Dr.
theol., Strassburg, 209. 449. 739. 889.
1068. 1305. 1777. 1897.

Obscr, Karl, Archivrath Dr., Karlsruhe,
LB., 22fu 1963.

Occhsli, Wilhelm, ord. Univ.-Prof. Dr.,

Zürich, 1 56.

Oertmann, Paul, aord. Univ.-Prof., Dr.,

Berlin, 1762.

Oldenberg, Hermann, ord. Univ.-Prof.
Dl, Kiel, IL 41IL 695. 858. 1 180 1540.

Oncken, August, ord. Univ.-Prof. Dr.,

Bern, 1355. 1721.

Oncken, Hermann, Privatdoz. Dr., Berlin,
584. 1187, 1877.

Otto, Heinrich, Gymn. -Oberlehrer Dr.,
Hadamar, 1446. 1679.

Otto, Rudolf, Privatdoz. Lic., Göttinnen.
1857.

Overmann, Alfred, Dr., Strassburg, 1600.

Pagel, Univ.-Prof. Dr.. Berlin, 436
1449.

Partsch, J., ord. Univ.-Prof. Dr., Bres-
lau, I Oft.

Pauli, Carl, Prof. Dr., Lugano, 1829.
Pauls, Düsseldorf, 910.
Paulsen. Friedrich, ord. Univ.-Prof.

Dr., Steglitz b. Berlin, 1740. 1860.
Pederscn, Holger, Privatdoz. Dr., Kopen-

hagen, 1 100.

Perlbach. M., Oberbibliothekar Dr.,
Holle a. S., 17-1. 828.

Petersdorff, Hermann, Archivassistent
Dr., Coblcnz, 1292. 1448.

Petsch, Robert, Dr., Würzburg, 1215.
1551.

Pfister, Albert, Generalmajor z. D. Dr.
Stuttgart, 1873.

Philippi, K., Archivrath Dr., Münster
L W., 43?

Philippson, Alfred. Univ.-Prof. Dr., Bonn,
1760.

Hirenne. (L. ord. Univ. l'rof. Dr., Gent
101. ’

I

Pöhtmann, Robert, ord. Univ.-Prof Dr
Erlangen, 952.

pogatschcr, Alois, ord. Univ. Prof Dr
Prag, 1512.

Polaczek, Ernst, Privatdoz. Dr., Strass-

burg, 1965.

Pollak, Ludwig, Dr., Rom, 839.

Praetorius, Franz, ord. Univ.-Prof. Dr.,

Halle, 1864.

Preger, Theodor, Gymn. -Lehrer Dr.,

j

München, 1913.

|

Prellwitz, Walther, Gymn. -Oberlehrer
Dr., Tilsit, 742.

Prcuschen, Erwin, Gymn.-Oberlehrer Lic.

Dr., Darmstadt, 1ÜK. 1018. 1307.
Puntschart, Paul, ord. Univ.-Prof. Dr.,

i Graz, 232. 1114. 1804.

, Radermacher, Ludwig, Privatdoz. Dr.,

I Bonn, 982.

Panisch, Wilhelm, Gymn. -Oberlehrer
Dr., Osnabrück, 1064. 1442.

RansohnlT, G., Dr., Berlin, LLL 12%.
1423. 1958.

Ratzel, Friedrich, ord. Univ.-Prof. Dr.,

Leipzig, 1075.

Rauch, Christian. Pfarrer, Rchborn
(Pfalz), 2L& 557. 1096. 1273. 1371.
1579.

Rehme, Paul. aord. Univ. Prof. Dr.,

Berlin, 197.

Reimer, Archivrath Dr.
, Marburg,

1387. 1633. 1962.
Rein, Wilhelm, ord. Honorar*Prof. Dr.,

Jena, 619. 1546.

Reischic. Max, ord. Univ. Prof. Dr. theol.,

Halle a. S., 1209. 1497.
Richter, Ernst, Gymn. Oberlehrer Dr.,

Berlin, 1789.

Richter, Raoul, Privatdoz. Dr., Leipzig.
1469.

Riemann, Hugo, Privatdoz. Dr., Leipzig.
798.

Ritter, Eugene, ord. Univ.-Prof. Dr.,

Genf, 1 154-

Kobcrl, Carl. ord. Univ. Prof. Dr., Halle
a. S.. 36. 1161.

Hocthc. Gustav, ord. Univ.-Prof. Dr.,

Göttingen« 625.
Rothholz, Julius, Leiter des Statistischen

Bureaus Dr.. Berlin, 595. 1324.
Rolhstcin, J. W„ uord. Univ.-Prof. Lic. '

Dr. theol., Halle n. S., 609.
Rvssel, Victor, ord. Univ.-Prof. Dr. theol

,

Zürich, 657. 1664.

Saengcr, S., Oberlehrer Dr.. Berlin,
776.

Sarrazin, Gregor, ord. Univ.-Prof. Dr
Kiel, 629. 1417.

Savels, C. A.. Reg.- Baumeister, Nottuln.
Reg.-Bcz. Münster, 19%.

Scala. Rudolf von, ord. Univ.-Prof. Dr.,
Innsbruck, 953. 1 105.

Schatz, Josef, Privatdoz. Dr., Innsbruck,
1871.

Schaube, Adolf, Gvmn.-Prof. Dr.. Bricg

Scheel, LL v., Director d. Kais. Stati-
stisch. Amtes

, Geh. Oberregicrungs-
rath, Prof. Dr., Berlin, i3I* 1636,

Scheel. Willy, Dr., Steglitz b. Berlin,
660.

Scheibe. Max, Privatdoz. Lic. Dr.. Halle
a. S., 1092.

Scheidemanlel, Eduard, Gvmn. Ober
Ichrcr Dr.. Weimar, 1153.

Schenkl. Karl. ord. Univ.-Prof. Hofrath
Dr., Wien, 3<i2.

Scherman, Lucian, Privatdoz. Dr., Mün-
chen, 175.

Schirren, C., ord. Univ. Prof. Geh. Reg

.

Rath Dr., Kiel, 551.
Schleich, Gustav, Gymn.-Prof. Dr., Ber-

lin, 1558.

Schlösser, Rudolf, Privatdoz. Dr., Jena,
940. 1476.

Schmid, Wilhelm, ord. Univ.-Prof. Dr.,

Tübingen, 1 43.

Schmitt, Richard, aord. Univ. Prof. Dr.,

Berlin. 1186.

Schmoller, Gustav, ord. Univ.-Prof. u.

Mitgl. d. Staatsrathes, Dr., Berlin, 78.

Schneegans, Heinrich, aord. Univ.-Prof.
Dr., Erlangen, <JSL 787.

Schneider, Eugen, Archivrath Dr., Stutt-

gart, 1353. 1716.

Schönbach, Anton E., ord. Univ.-Prof.
Regierungsrath Dr., Graz, 18 ?.

Scholz, Friedrich, Dr., Berlin, 1443.
Schüler, Wilhelm, Lic., Marburg, 1749.
Schulten. Adolf, Privatdoz. Dr., Göttin-

gen, A2£l 125t).

Schulthess, Friedrich, Privatdoz. Dr.,

Göttingen, 1216.
Schultz, Julius, Gymn. -Oberlehrer Dr.,

Berlin, 557. 824. 1528.
Schultz -Gora, Oskar, Privatdoz. Dr.,

Berlin, 1743. 1918.
Schultze. Walther, Univ. - Bibliothekar

Dr., Halle, 791.

Schumacher, Karl, Dircct.-Assistcnt an
den grossherzogl. Sammlungen, Prof.
Dr., Karlsruhe L B., L2L 872. 1231*.

Schumann, Friedrich, Privatdoz. Dr.,

Berlin, 2 1 5.

Schwab, Johannes, Gymn. -Lehrer Dr.,
1 Trier, 1345.

Schwarze, A , Pastor Lic. Dr.. Cunow
a. d. Str., 733.

Schwedelcr - Meyer , E. , Assistent am
Kunstgcwcrbe -Museum Dr., Leipzig.
1389.

Sccmüller, Joseph, ord. Univ.-Prof. Dr.
t

Innsbruck, 428. 1025.
Scidlitz, W. von, Oberregierungsrnth

|

Dr
, Dresden. 715. 1521. 164t».

I Seiffert , Max, Dr., Berlin, 3IlL 996.
1423 <21

Selcr, Eduard, aord. Univ. Prof. u. Di-

rectorial - Assistent am Museum f.

Völkerkunde. Steglitz b. Berlin, 135.m
Semper, II, ord. Univ.-Prof. Dr.. Inns-

bruck, 598.

Seraphim, A., Dr.
, Königsberg L Pr..

Shcbelew, S., Univ. Pro". Dr., St. Peters-
burg, 1559.

Sieger, Robert, Univ.-Prof. Dr., Wien,

Siegfried, Carl, ord. Univ.-Prof., Geh.
Kirchenrath Dr. theol., Jena, ülL 4t».
689. ÜLÜi. 937. 1049. I/O«.

Singer, S., aord. Univ. Prof. Dr., Bern,
1379.

Six, J., ord. Univ.-Prof. Dr., Amsterdam,
316 .

Skulsch, Franz, ord. Univ.-Prof. Dr.,

Breslau. 460. 1509.
Smend. Julius, ord. Univ.-Prof. Dr. theol.,

Strassburg L E., 373
Söderhjclm, Werner, ord. LTniv. -Prof.

Dr., Hclsingfors. 1797.
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iotmsen, Felix, aord. Univ.-Prof. Dr.,

Bonn, 1474. IMOk
Nionenburg, P. E., ord. Akad.-Prof. Dr.,

Münster i. \V. t 97. 1914.

Surgenfrey, Th., Gymn.-Prof. Dr., Neu-

haWenslebe». 1408.

Spatz, Wilhelm, Gymn.- Lehrer Dr.,

Schöneberg b. Berlin, 990. 1836.

Speck. J., Dr., Berlin, l>77.

Spitzer, Hugo, aord. Univ.-Prof. Dr.,

Gmz, 814.

Siahlm. Otto. Gymn.- Lehrer Dr., Nürn-
berg. 1241.

Stange. Carl, Privatdoz. Lic. , Halle,

1169.

Mavenhagen . O., Oberlehrer. Berlin,

tlö9.

Steig. Reinhold, Gymn. -Oberlehrer Dr.,

Berlin, 263. 463. 1669.

Steinschneider, Moritz, Prof. Dr., Berlin,

575. 793. 1247.

Stengel. Frh. Carl v„ ord. Univ.-Prof.

Dr.. München, 158. 393.
Stern, Alfred, ord. Prof. a. d. Polytcchn.
Schule, Dr., Zürich, 1562.

Steuernagel, Carl, Privatdoz. Lic. Dr.,

Halle a. S., 731.
Süeda, Wilhelm, ord. Univ.-Prof. Dr.,

Leipzig, 1684. 1925.
Stock, Otto, Privatdoz. Dr. , Eldena b.

Greifswald. 734. 1138. 1309.
Strack. Adolf. Univ.-Prof. Dr., Giessen.
i83a

Strack. Max L., Privatdoz. Dr., Bonn,
86a

Slaygowski. Josef, ord. Univ.-Prof.
Dr., Graz, 753.

Slumme. H»ns, Privaldox. Dr., Leipzig,
457.

Sinz, Ulrich, ord. Univ.-Prof. Dr„
Kreiburp i. B., 154. 312, ;,97. 837.

Solgtr -Cebins, Emil, Privatdoz. Dr

.

München. 1347.

Tsn*l. Michael, aord. Univ.-Priif. Dr.,
Berlin. 344. IJ*|. |*6i.

Thalhcim, Th., Cymn.-Dir. Dr., Hirsch
Sug

i. Schien., 181.
Mdti^Ceoig, Privatdoz. Dr., .Marburg,

Thimme. Friedrich. Dr.. Hannover, I HX,.

7'; ord. llniv. -Prof. Dr„
nt. Jetberg, 278. VI 9. |.)7 h. 1 19|

S 4M
Ur- L niv- ,

’
ror- l ic..

W, Adolf, ord. Univ.-Prof. Dr
L.*rhn, 18, 0,7.1.

Univ"|,ror- Dr -

T

Wen
U
,^’ WV«W“- '»•

ir

£‘V?7 °ri - Uni'-I'r«f. Dr.
Heidelberg. f,v2 . 852. |g**.

Tumbült, G., Vorstand d. fürstl. Fürsten-

bergischen Archivs, der Bibliothek u.

der Münzsammlung, Dr.
, Donau-

cschingen. 1798.

Vierkandt, Alfred, Privatdoz. Dr.,

Braunschweig, 1516.

Vliet, J. v. d.. ord. Univ.-Prof. Dr.,

! Utrecht, 539.

Vogt, Friedrich, ord. Univ.-Prof Dr.,

Breslau. 146.

Volkelt, Johannes, ord. Univ.-Prof. Dr.,

Leipzig, 334. 1862.

Vollert, W.
,

Gymn. -Oberlehrer Dr.,

Gera, 852.

Volz, G. B., Mitarbeiter a. d. Politischen

Correspondenz Friedrichs d. Gr., Dr.,

Berlin, 1799.

Vondräk, Wenzel, Privatdoz. u. Biblio-

thekar Dr., Wien, 896. 1472.

Vorberg, Axel, Dr., Rostock, 1353.

Voullicme, Emst, Bibliothekar an d.

Kgl. Bibliothek, Dr., Berlin, 217.

Wachsmuth, Curt, ord. Univ.-Prof. Geh.

Rath Dr., Leipzig, 58.

Wackernagel, Jakob, ord. Univ.-Prof.

Dr.. Basel, 95.

Waldner, Eugen, Stadtarchivnr Dr.,

Colmar, 1483.

Walze!, Oskar F., ord. Univ.-Prof. Dr.,

Bern, 754. 864.

Warschauer, A., Archivar am Kgl.

Staatsarchiv, Dr., Posen, 507.

Weber. Ottokar, aord. Univ.-Prof. Dr.,

Prag, 273. 1923.

Wechssler, Eduard, Privatdoz. Dr..

Halle a. S., 663.

Weese, Artur, Privatdoz. Dr., München,

|

1037.

Weil , Rudolf, Oberbibliothekar an d.

Kgl. Bibliothek, Dr.. Berlin. 459.

Weilen, Alexander von, Privatdoz. Dr.,

Wien, 1066.

Weissenfels, O., Gymn.-Prof. Dr., Gross-

Lichterfelde b. Berlin, 536. 1247.

1741.

Wellrich, Richard, Prof. Dr., München,
985.

Wcndlnnd, Paul, Gymn.-Oberlehrer Dr.,

Wilmersdorf b. Berlin, 132. 572.

862 (2).

Werner, Richard Marin, ord. Univ.-Prof.

Dr., Lemberg, 517. 1119. 1390.

Wernickc, Alex., Oberrcalschuldircctor

und Professor a. d. Tochn. Hoch-

schule, Dr., Braunschweig, 1276.

Wernle, Paul, Privatdoz. Lic., Basel,

1 780.

Wcrunsky, E., ord. Univ.-Prof. l)r.,

Prag, 912.

Wetz, W., aord. Univ.-Prof. Dr., Giessen,

268. 745. 935.

Wiegand, Wilhelm, Archivdirector u. ord.

Honorarprof. Dr., Strassburg, 913.
Wiese, Berthold, Realgvmn. -Oberlehrer

Dr., Halle a. S.. 386. 544. 1222.
13H3. 1593. 1872.

Wilnmowitz - Moellendorff , Ulrich v.,

ord. Univ.-Prof. Geh. Keg.-Kath. Dr.,

j

Westend b. Berlin, 14. 6%. 699.

! 900.

I Wilmanns, Wilhelm, ord. Univ.-Prof.

Geh. Reg.-Kath, Dr.. Bonn, 16.

Winkler, Heinrich, Prof. Dr., Breslau,

|

1143. 1702.

j

Winnefeld, Hermann, Directorial- Assi-
! slent bei d. Kgl. Museen Prof. Dr.,

|

Berlin, 439. 954. 1358. 1564.

. Wissowa, Georg, ord. Univ.-Prof. Dr.,

I Halle, 1183.

i Witkowski
, Georg, aord. Univ. • Prof.

Dr , Leipzig, 342.

Wobbcrmin, G., Privatdoz. Lic. Dr.,

|
Berlin. 652. 932.

WolfTlin, Heinrich, ord. Univ.-Prof. Dr.,

Basel, 479.

' Wohlrab, M., Oberschulrath Rector Prof.

Dr., Dresden, 901.

Wohlwill, Emil, Dr., Hamburg. 1HUÜ.

! Wolf, Gustav, Privatdoz. Dr., Freiburg

i. B., 747. 1513.
' Wolff, G„ Gymn.-Prof. Dr., Frankfurt

a. M., 350.
i Wolkan, Rudolf, Privatdoz. Dr., Czer-

[

nowitz, 1 1 83.

i Wolter, E., Privatdoz. u. Bibliothekar

d. Kais. Akademie, Dr., St. Petersburg,

1 440.

I Wrede, Ad., Dr., Göttingen, 1420.
' Wrede, Ferd., Privatdoz. Dr., Marburg,

|

1028.

,
Xcnopol. Alexander I)., ord. Univ.-

j

Prof. Dr., Jassy, 870.

j

Zange, F., Realgymn.-Director Prof. Dr.,

Erfurt, 1375.

I Zehndcr, Ludwig, nord. Univ.-Prof. Dr.,

|

Frciburg i. B.. 894.

Ziehen, Julius. Gymn. - Dircctor Dr.,

Frankfurt a. M., 502. 743. 902.

Ziehen, Theodor, aord. Univ.-Prof.

Dr., Jena, 736. 1246. 1471. 1663.

Zielinski. Thaddäus, ord. Univ.-Prof.

Staatsrath Dr., St. Petersburg. 1865.

Zimmer, Heinrich, ord. Univ.-Prof. Geh.

Reg.-Rath Dr., Greifswald, 1788.

Zingerle, Anton, ord. Univ.-Prof. Dr.,

Innsbruck. 992.

Zncklcr, Otto, ord. Univ.-Prof. Konsi-

storialrath Dr. theoi., Greifswald,

1131. 1619.

Zupitzu, Ernst, Dr., Berlin. 339. i »8.

Zuppke, P., Archidiakonus Lic.. Gera,

1819.

II. Besprochene Werke.

Heinrich p .. .
1307.

m bewegter /eit "^ui-
^C* Abhandlungen. Geograph ische. hgb

Abhandb.j
n<-*en

'

' v. Albrecht Pcnclc.
A!e«ndcr von Ocltm-

gen zum 70. Geburtstage gewidmet. Abhandlungen, Germanistische, bc-

1307 gründ. von Karl Wcinhold, hgb. von

..... . . . _ Friedrich Vogl. XV. H. s. Arndt, »er

Albrecht l’cncl” VI, 3. s. I'cnck. Uebcrgnmi vom Mhd tu» Nhd.

Friedrich Simonv. .">8. —
, Hallcschc, zur neuer. Geschichte.
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H. 33 s- Gebauer, Kurbrandenburg
in d. Krisis d. J. 1627« 1070.

Abhandlungen der Kgl. sächsischen Ge-
sellschaft der Wissenschaften.
Phil. hist. Kl. XVIII, 3 s. Hantzsch.

Sebastian Münster. 795.

— zur Geschichte der Mathematik.
<>47.

— , Breslauer philologische, hgb.

von Richard Förster. VII, 2 s. Ehr-

lich, De Callimachi hymnis quaestio-

ncs chronologicnc. 518.

— zur Philosophie und ihrer Ge-

schichte, hgb. von Benno Erdmnnn.
Bd. IX s. Maver, Schopenhauers
Aesthetik. 1213.

— zum Privat recht und Zivilprozess

des Deutschen Reiches, hgb. von
Otto Fischer. I, 3 s. Schiffncr,

Pflichtthcil, Erbcnausglcichung usw.
477. — II, 1 s. Schwind, Wesen
und Inhalt des Pfandrechtes. 1114.

— aus dem Staats- und Verwal-
tungsrecht, hgb. von Siegfried

Brie. H. 2 s. Glotzer. Das Recht
der provisorischen Gesetzgebung.
1 193.

— aus dem staats Wissenschaft

-

liehen Seminar zu Strassburg, hgb.
von G. F. Knapp. H. XVII s. Darm-
städter, Die Befreiung der Leibeigenen
(Mainmortables). 156.

—
, Volkswirtschaftliche, der
Badischen Hochschulen , hgb. von
Carl Johannes Fuchs, Gerhard von
Schulze • Gävernitz

, Max Weber. I,

3 s. Sieveking, Genueser Finanz-
wesen. 276.

— . ZüricherVolks wirtschaftliche,
hgb. von Julius Wolf. I s. Philipp.

Linguet. 231.

Abu'l-'Aln, The letters of, cd. by S.

Margoliouth. 296.

Achelis, Thomas, Ethik. 1544.
— . — , Heymann Steinlhal. 1607.
Acta apostoloruin sivo Lucoe ad Theo-

philum über alter. Secundum for-

mam quae videtur romanam cd.
Fridcricus Blass. 51.

— Martyrum et Sanctorum cd, P.

Bedjan. T. VI. 55. VII. 490.
Adam, Johann, s. Ernst und Adam,

Katechetischc Geschichte des Elsasses
bis zur Revolution. 1096.

Adler, Friedrich, Neue Gedichte. 799.
Aeschylus' .Agamemnon oversat nf P.

O. Schjott. 458.
Aetna erklärt von Siegfried Sudhaus.

1552.

Akten und Urkunden der Universität
Frankfurt a. 0., hgb. von Georg
Kaufmann und Gustav Bauch, unter
Mitwirkung von Paul Reh. I. 1277.

AI-'Aggug s. Gedicht, Das erste, aus
dem Diwan des arabischen Dichters
al'A. 1411.

Albrccht, L. . Abriss der römischen
Literaturgeschichte. 938.

Albrecht Achilles, s. Corrcspondenz d.

Kurfürsten Albr. Achilles. 789.
Alchindus, s. Nngy, Die philosophischen 1

Abhdlgn d. Ja'qOb hen lshäq al-
Kindi. 1247.

Allen, Thomas Guilelmus. s. Plato.
Codex OxonicnsisClarkianus 39. 1805.

Altcnburg, Otto. De sermone pedcstri

Italorum vetustissimo. 97.

Altmann, Wilhelm, Ausgewahlte Ur-

;

künden zur ausserdeutschen Ver-

j

fassungsgeschichte seit 1776. 9K‘>.

Ambrosii, Sancti. Opern. Rcc. Carolus

I Schcnkl. I. II. 983.

i Am Ende des Jahrhunderts. Rückschau

auf 100 Jahre geistiger Entwicklung.

X u. XI s. Korn. Die Medizin im |9. Jh.

1449. — XII. XIII s. Lublinski, Lite-

ratur u. Gesellschaft im 19. Jh. 1795.

Aminann. J. J., s. Volksschauspiclc aus
dem Bühmevwaldc. 1183,

Analecta hvmnica medii aevi. Hgb.
von Clemens Blume und Guido M.
Dreves. XXVII s. Hvmnodia Gotica.

1181.

’AvA/.BXta 'hpoaoXnjutixYjc otavuolkOpaf

uni ’A. IfaR'xooRoäX'.u

K CJyUJlEuf^. Vr

, 1945.

Andler. Charles, Le prince de Bismarck.
• 1259.

Anecdota Oxonicnsia. Classical Scries.

P. VIII. s. Dialogues of Athanasius

and Znchaeus and of Timothy and
Aquila. 1435.

Anonymi Byzantini de caelo et infernis

epistula. Edidit L.Radermacher. 260.

Apclt, Kurt, Die Konsumtion d. wichtig-

sten Kulturländer in den letzten Jahr-

zehnten. 1636.

Apokryphen, Die, und Pscudepigrnphen
des Alten Testaments, übs. u. hgb.
von E. Kautzsch. I. u. 2. Lief. 49.

Arabic Version, An, of the Acts of the 1

Apostles and the Seven Catholic
j

Epistles from an eigth or ninth

Century ms. in the Convent of St.

Catharinc on Mount Sinai. 1864.
Aratus, s. Commcntariorum in Aratum

Reliquiac. 1627.

D’Arbois de Jubainville. H., Cours de
|

Littcrature celtiquc. Tome VI : La 1

Civilisation des Celles et celle de

!

Pepopee homerique. 1788.
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;

Klptjvq rec. Henricus van
Herwerden, 299.

Arndt, Bruno, Der Uebergang vom
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Arnheim, Fritz, s. Pirenne, Geschichte
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i sammelte Werke. 1606.

I
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Vcrhältniss zu Leibniz. 1824.
Asbach, Jul., Darf das Gymnasium seine i

Prima verlieren? 1503.
'Atijja, Ruscheid, al-Lubnäni, Abdali!

ila murädif al-'ammi wal dachil.
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Bd. II, s. Maier, Soziale Bewe-

gungen und Theorien. 639.

Bd. VIII s. Matthaci, Deutsche
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Bnbuckc, Heinrich, Geschichte Jes
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Bälint von Szent-Katolnn, Gabriel,
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Ballö, M., Usia. 1662.

Baltzer, Otto. Beiträge zur Geschichte des
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Bauer. Wilhelm. Der iiltcrc Pythago-

reismus. 96.
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'
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turöcTfranzilsischen Renaissance. 99.

— XVIII s. Soltau, ßlacatz. H07.
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XIII s. Fest. Der miles gloriosus in

j
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zur deutsch -böhmischen Volks- t
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Meister. 354.
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— , — , s. Lvcurgi oratio in Leocratem.
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impöts du pavs de Neuchatcl (1766 1
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ultgerman. Dialekte. 1025.
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Briefe an Bunsen von römischen
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Brockelmann, Carl

, Syrische Grammn- i
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|
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Bröring, J., Die Dialoge des Johann
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der Stadt Riga im ersten Jahrhundert
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Busch. Wilhelm, Die Berliner Marz-
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Busse, Carl, Novalis' Lyrik. 1 103.
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Calvin, s. Bible francaise de C. 931.
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-
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tini. 58.
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Charles, R. A.. The assumption of
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, II Tramonto della
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and the waning of the crcscent in
the West. 550.

Gemen, Carl, Der Ursprung des hei
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•— , s. Key of Truth. 1659.

Coppee, Fran v*ois, Rettendes Leiden
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Trattato del rtusso e reflusso del

mare seeondo l autografo Vaticano.

1800.

Crampc. Robert, Zur lateinischen Sti
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Leibeigenen (Mainmortables) in Sa*

voyen, der Schweiz und Lothringen.
156

Daumct, Georges, s. BcnoitXII (1334—
1342), Lettrcs eloscs, patentes ct cu*
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Davids, Rhys T. W., Der Buddhismus,
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Davidsohn. Robert. Geschichte von Flo-
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—
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Helbig, Wolfgang, Führer durch die

öffentlichen Sammlungen klassischer

Alterthümer in Rom. I. Bd. 2. Aull,

i

839.

! Hellen, Eduard von der, Italiens Volks

wirthschaft. 1 484.

Hellwig, Konrad, Die Vertrüge auf

Leistung an Dritte. 1762.

Helm, Rudolfus, s. Planciadis Fulgentii

V. C. Opera. 902.

Hendreich, Otto, Alfred de Müsset ein

Vertreter des .Esprit gaulois“. 1445.

Hennig, C. R.. Die Aesthetik der Ton-

kunst. 798.

—
,

Richard. Die Charakteristik der

Tonarten. 1807.

Herbart und die Herbartianer. Zu-

sammengcsteUt aus den Arbeiten

von Thilo, Flügel, Rein, Rüde. 933.

Herner, Sven, Den mosaiska tiden. 1737.

Heroes of the Nation ed. by Evelyn

Abbott, s. Clarke, The Cid Campea-

dor. 550.

Herold, Theodor. Friedrich August

Clemens Werthes und die deutschen

Zriny-Dramen. 940.

Heronis Alexandrini opera ed. Wilhelm

Schmidt. Vol. I. 1147.

|

Hertling, Carolus, Quacstiones mimi-

|

cae. 1441.

Hertwig. Oskar, Die Lehre vom Orga-

!
nismus und ihre Beziehung zur

i

Sozialwissenschafl. 1294.

Herwerden, Henricus van, s. ’Apifrto-

ipävoiK Elprjvr). 299.

Herzfeld, Marie, s. Jacobsens Gesammelte

Werke. 1605.

Herzog, J. J- »• Realencyklopädic für

protcstanL Theol. u. Kirche. 971.

Heusler ,
Andreas, s. Isländer -Ge-

schichten. 1064.

Hie gut Württemberg allewege! 1417.

Hildesheim, s. Urkundenbuch der Stadt

! Hirn, Josef, Kanzler Kenner und sein

i Prozess. 912.

i
Hirth, Georg ,

Energetische bpigcnesis

u epigenetische Energieformen. 1341.

i
Historie«, Short, or the Literatures of

the World, ed. bv Edmund Gosse,

s Garnett, A History of Italian Lite-

1

rature. 544. - s. Lüt*ow. Historv

of Bohemian Literatur«. 1472.
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Hitzig. Hermann Ferdinand. Injuria. Huther, A., Grundzüge der psycholo-
Beiträge zur Geschichte der Injuria gischen Erziehungslchrc. 134.
im griechischen und römischen Recht. Huxley, Thomas H. . Soziale Essnvs.
1686. 1839.

Hölscher, Karl, Die öffentliche Meinung Hymnodia Gotica. Die Mozarabischen
in Deutschland über den Fall Strass- Hymnen des altspanischen Ritus,
burgs während der Jahre 1681 — 84.; Hgb. von Clemens Blume. 1181.

..J"
0 "' Hymnus, Der. Jesu dulcis memoria in

Hörmann, Ludwig v., Das Tiroler seinen lateinischen Hss. u. Nachah-
Bauernjahr. 992. mungen sowie deutschen Ueber-

Hoffmann, A., Ethik. 1643. Setzungen. Hgb. v.W.Bremme. 1916.—
, Richard Adolf. Was versteht man
unter wissenschaftlicher Bibelfor I- J-

schung? 373. Jacobscn, J. P., Gesammelte Werke.
Hofmann, Wilhelm, Die Ansiedlung 1605.

nassauischer Colonistcn auf den Jadassohn, S., Dos Wesen der Melodie
siidpreussischen Gütern des Erb-

j

in der Tonkunst. 1423.
Prinzen Wilhelm von Oranien i. J.

j

Jagte, V., s. Testament!, Veteris, Pro-

>i l
799

'
!

phetarum Interpretatio istrocroatica.
Hotmannsthal, Hugo von, Die Frau im 896.

Fenster. Die Hochzeit der Sobeide.
Der Abenteurer und die Sängerin.
1423.

Holm, Adolf, Geschichte Siziliens im
Altcrthum. 3. Bd. 21.

Holz, Georg, s. Laurin und der klei-

ne Rosengarten. 146.

Hoizinger, 11., s. Genesis. 1049.
Honterus

, Johannes, Ausgewähltc
Schriften. Hgb. von Oskar Neto-
liczka. 434.

Hontems-Feier, Festschrift zur. 433.
Hopf, Wilhelm. Die deutsche Krisis

des Jahres 1866. 2. Aull. 636.
Horace, Ödes and Epodcs, cd. bv Paul

!

Shorev. 302.

Horaz. Oden. In freier Nachbildung
|

von H. Leisering. 824.
—

, Satiren, s. Blümncr, Sutura. 1609.
Horton • Smith, Lionel, Ars tragica

Sophoclea cum Shakspcriana com-
parata. 779.

“ • — » The Establishment and Ex-
tension of the Law of Thurneyscn
and Havel. 1474.

Houdenc, Raoul von, Mcraugis von
Portlesquez, hgb. von Mathias Fried
wagner. 663.

Hourst, Sur le Niger ct au pays des
Touaregs. 915.

Hubbard, Elbert, Littlc Journcys to the
Homcs of American Statesmcn. 915.

Huber, Max, DieStaatcnsuccession. 315.
Hubrich. Ed., Die parlamentarische Rede-

freiheit und Disziplin. 81.
Huhn, Eugen. Die mcssianischen Weis-
sagungen des israelitisch - jüdischen
Volkes bis zu den Targumim. Mit
einem Vorwort von Paul W. Schmie-
del. I. Th. 529.

Huelsen, Christian, Bilder aus der Ge- '

schichte des Kapitols. 1564.
Hümpel

, Ernestus, De errore christo-

I

logico in epistolis Joannis impug-
I

nato eiusque auctore. 1273.
Htlrbio, Jos., s. Die Statuten d. Juristen-
Universitat Pavja vom Jahr 1396.
1584.

Humc, Martin A. S., Spain, its Great- I

ness and Decay (1479—1788). 945.
j

Hummelauer, hr. v., Das vormosnische
Pnesterthum in Israel. 1657.

Hund, Andreas, Colmar vor und wah-
rend seiner Entwicklung zur Reichs-

1

Stadt. 1483.

Jahn, Kurt, Immcrrnanns Merlin. 825.
—

, Paul, Die Art der Abhängigkeit

I

Vergib von Theokrit und andern
I Dichtern. 2. Forts. 660.
i Jahresberichte über das höhere Schul-

wesen, hgb. von Conrad Rethwisch.
XL Jahrg. 1896. 1786.

1 Jahreshefte des österreichischen Archä-
ologischen Instituts in Wien. I, 1.

696.

Jahrhundert, Das 19., in Deutschlands
Entwicklung. Hgb. von Paul Schien-
ther. Bd. II s. Gurlitt, Die deutsche
Kunst des 19. Jhs. 715.

Jakobsen, Jakob, s. Folkcsagcn og
.Eventyr, Faeroske. 939.

Jakubowski, Sophie E. v., Beziehungen 1

zwischen Strassburg, Zürich und Bern
im 17. Jh. 635.

Jantzen. Hermann, Gothische Sprach-
denkmäler. 1512.

Jastrow, J., und G. Winter. Deutsche]
Geschichte im Zeitalter der Hohen-
staufen. I. Bd. 193.

—
, Morris, The Religion of Babvlonia 1

and Assvria. 1586.
Ibn al Atlr's (Magd aldin al Mubarak)

Kunja-Wörterbuch, betitelt Kitäb al
Murassa*. Hgb. von C. F. Scybold.

;

218.
1

Ibn as-Sikkit, Kenz al huffuz f,‘ kitdb
1

tahdib al-alfaz. Hgb. von L. Cheikho.
Lief. 3. 536.

Ibsen, Henrik, Sämtliche Werke, ein-'
geleitet von Georg Brandes, Julius
Elias. Paul Schlenther. III. u. V
Bd. 1725.

Jellinek, Max Hermann, s. Psalmen-
jÜbersetzung des Paul Schede Melissua.

1314.

Jentsch, Carl, Die Agrarkrisis. 1357. f

Jesaja
, s. Dillmann

. Kurzgefasstes
exegetisches Handbuch zum A. T. !

1305.

Ignoramus, Eine neue Ethik. 1931. I

Immich, Max, Zur Vorgeschichte des
Oricansschen Krieges. Mit einem !

Vorwort von Fr. von Weech. 273. i

Inama- Sternegg, Karl Theodor von,
Deutsche Wirtschaftsgeschichte in
den letzten Jahrhunderten des Mittel-
alters. |. Th. 1601.

Inschriften und Bildwerke, Die römi-
schen, Württembergs, hgb. von Fer-
dinand Hang und G. Sixt. 1230.

Johnston, Christopher, The cpistolarv
literature of the Assyrians and Ba-
bylonians. 1 825.

! Jones, Henry, A critical accounl of the
philosophy of Lotse. 1016.

Jostcs, Franz, Die Kaiser- und Königs-

!
urkunden des Osuabriickcr Landes.

I 1961.

|

Journal, American, of Archaeology.

|

Second Scrics. 1, II, 1—5. 699.

I

II. 6. III, l. 900.

Ischirkoff, Anastas. Südbulgaricn. 275.
Isländer-Geschichten. Zwei, die Hönsna-

Jiöres und die Bandamanna saga,
hgb. von Andreas Heusler. 1064.

|

Junius, Patricias, Bibliothekar der Kö-
I

nige Jacob I. und Carl I. von Eng-
land. Mittheilungen aus seinem
Briefwechsel, hgb. von Johannes
Kemke. 418.

Jurandiö, Felix. Die peripatetische
Grammatik. 658.

Justi, Carl. Winckelmann und seine
Zeitgenossen. 2. Aull. 479.

Justus Clemens, Strafrecht und Politik.

34.

.Juvenal, Satiren, s. Blümner, Satura.

j
.

1 509.

Iven* Saga hgb. von Eugen Kolbing.
! 863.

Kaiser, Adolf. Die Fastnachtspiele von

__

der Actio de sponsu. 1918.
Kaiser- und Königsurkunden. Die, des

Osnabrücker Landes, s. Jostes, Kaiser-
und Königsurkunden. 1961.

Kalbfleisch. Carolus, s. Galcni de victu

attenuante über. 220.
Kalkmann, A., Die Quellen der Kunst-

geschichte des Plinius. 36.
Kälund, Kr., s. Gull-fioris Saga. 163<>.

Karbe, Hans, Der Marsch der Zehn-
tausend vom Zapates zum Phasis-
Araxcs. 821.

Karst, August, Geschichte Manfreds
vom Tode Friedrichs II. bis zu sei-

ner Krönung (1250— 1 258). 270.
KataXofo? a*jvo!tttKOs taiv ev rj; ßsßXto-

TO!) iipotl V.Olv&'i TO') II. TCCfO!)

fiotoxs ipe vuiv -3*>ptaxwv YttpoyptMuiv,

>

s. KotxoXtftijc, KatotV. o jvoat. 1664.
Kaufmann, Georg, s. Akten und Ur-
kunden der Univ. Frankfurt o. O.
1277.

Kautsky. Karl, Die Agrarfrage. 1450.
Kautzsch. E., s. Apokryphen und Pseud-

^
epigraphen des A. T.s. 49.

Kayserling, M., Ludwig Philippson. 793.
Keane, A. H., Man pasl and present.

1075.

Keil, Bruno, s. Aristidis Smymaci quae
supersunt omnia. 499.

Kekule von Stradonitz, Stephan, Die
Reichsverfassung und der Lippischc
Thronfolgestreit. 395.

Kemke, Johannes, s. Junius, Patricius,

418.

Kemsics, Ferdinand, Arbeitshygiene
der Schule auf Grund von Ermü-
dungsmessungen. 374.

,
—

, s. Zeitschrift für pädagogische
Psychologie. 1456.

Kenyon, Frederik G.
, The palacogra-

phv of greek papyri. 860.
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K«rn, (klo. Bei den Mönchen auf dem
|

Athos. öM.
...

Kessler. Harry Graf, Notizen über

Mexiko. 155.
.

. I

KtUner. Gustav, Ueber den religiösen

Gehalt von Leasings Nathan dem
,

Weisen. I
“49.

KcjcJicI. G., Goethes Religion und!

Goethes Faust. 1221.

Keule!, Otto. Ueber die Zweckmässig-

'

keit in der Natur bei Schopenhauer,
j

1783.

Key of Truth, The. A Manual of the

Piulicun Church of Armen». Ed.

and transl. by Fred. C. Conybcare.

1659.

KjeUberg, Lennart, Asklepios. 741.

Kiener, Fritz. Verfassungsgeschichtc

der Provence seit der Ostgothen-
I

Herrschaft bis zur Errichtung der

Konsulaten (510— 1200). 1878.

Eisenstein. Jakob, Die Gottcslehrc des

Hugo von St. Viktor. 333.

King. E. G., s. Psalms. 409.

Kinder, A., Klassisches Immergrün.

UM.
Kirche, Die katholische, unserer Zeit

und ihre Diener in Wort und Bild.

I. Bl 1353.

KirchholT, A., Palästinnkunde zur Er-

läuterung der biblischen Geschichte,
i

437 .

Kittel. Rud., Zur Theologie des Alten

Testaments. I. Das A. T. u. d. heu-
tige Theologie. II. Jesaja 53 u. d.

lödende Messias im A. T. 929.

s. Dillmann, Kurzgcfassles exe-
getisches Handbuch zum A.T. 1305. :

Klaar. Alfred, Der Faust-Cvklus. 677.
j

Kleinecke, Rudolf, s. Stifter. Ausgc-
j

wählte Werke. 1390.

KrfUe, Theodor, Johannes Herrgot und
Johannes Marius Philelphus in Turin i

1454, 1455. 1311.

Hi«se. F„ and F. Lulz, English Ety-
»utogy. i*«.

Faapr, Fritz, Pitro di Cosimo. 1078.
Knepper. Joseph, Nationaler Gedanke
und Kaiscridce bei den elsässischen
Humanisten. 1291.

jjncdt, Emil, Gerdt Omcken. 1224.!
n^l. P., s. Augustini Confessionum

j

'ibn tredecim. 862.

Carl, Dia Wormser Stndl-
recötsrefonnition. Th. I. 277.

Kulbing Eugen
, s. ivens Saga. 863.

I'»ag, Fr. Eduard, Syntax der hebräi-
sshoi Sprache. 739.
fRlrig. Gustav, Formenlehre der
SMloäiKhcn Sprache. II. Üd. 1031.

Kwsclau, Paul, s . Origenes Werke.

We*'''tlser durch Bis-
Gedanken und Erinnerungen.

~LT; ' R
[
cl,lcr

. Annalen der Deut-

Mittelalter. 1394.

n '!?’ M„ KutuVoya;

a-,

' 1
’ ”” ’ T grßXlo*T)X-jB wo

v .

'

!
TO '

J ' ta?ou önortti(«voiv
-if.n»v lBpo7p,oaw. 1604 .

naga"' 3%'
R“ff“'lsi Handneich-

XMedi,in im ' 9- Jahr -

Korn, Wilhelm, Tizians Holzschnitte. Lang, A., Die Bekehrung Johannes

1262.
|

Calvins. 1051.

Kornemann, Ernst, Zur Stadtentstehung
,

Lange, Friedrich Albert. Einleitung und

in den ehemals keltischen und ger-

manischen Gebieten des Römcrrcichs.

191.

Kommentar zu Schillers Philosophi-

schen Gedichten. Hgb. von 0. A.

Ellisscn. 784.

Korrespondenzen, Nassau - Oranische,
j

— Julius, Darstellung des Menschen in

W-t ]... r\ W-a ILna,lai,1ia !
liltapan rrpin.-hitErllian VlIIKl

s. Meinardus, Der Katzenelbogischc

Erbfolgcstrcit. 1633.

der älteren griechischen Kunst.

1843.

Koser. Reinhold, s. Briefwechsel Fried- Lanzac de l.aborie, L. de, s. Korvins,

richs d. Gr. mit Grumbkow und
Maupertuis. 913.

Kowalevvski, Arnold, Prodromos einer

Kritik der crkenntnisstheorctischen

Vernunft. 1545.

—
,
—

, Ueber das Kausalitätsproblem.

1545.

Kracpelin, E., Zur Ueberbürdungsfrage.

1471.

Kraus, Franz Xaver, Essays. 1. Samm-
lung. 386.

Krauss, Rudolf, Schwäbische Litteratur-

geschichte. I. Bd. 580.

s. Memorial. 552.

Larsen, H. .Vlurtensen, Die Naturwissen-

I schuft in ihrem Schuldverhültniss

zum Christenthum. 293.

,
—

, Jesus und die Religionsgeschichte.

: 411.

I.asciana nebst den ältesten evange-

lischen Synodalprotokollen Polens

1555,61. Hgb. von Hermann Dalton.

1171.

i Lasson, Georg, Zur Theorie des christ-

lichen Dogmas. 892.

Laudowicz, Felix, Wesen und Ursprung

— , Samuel, Griechische und lateinische
j

der Lehre von der Präexistenz der

Lehnwörter im Talmud. Midrasch und Seele und von der Scelcnwanderung

Targum. Th. II. 1950. in der griechischen Philosophie.

Kroll, Wilhelm, Antiker Aberglaube., 653.

1414. Laurin und der kleine Rosengarten.

Kropatscheck, Friedrich, Johannes Hgb. von Georg Holz. 146.

Dölsch aus Feldkirch, Prof, in Witten- Laut- und Formenlehre der altgerma-

berg. 868. nischen Dialekte. Dargestellt von

Krueger, Felix, Der Begriff des absolut R. Bethge. 0. Bremer, F. Dieter,

Werthvollen als Grundbegriff der

Moralphilosophie. 613.

Krüger ,
Gustav, Geschichte der alt-

j

F. Hartmann und W. Schlüter, bgb.

von Ferdinand Dieter. 1. Halbbd.

1025.

christlichen Litteratur in den ersten ! Lazar, Bela, Ueber das Fortunatus-

drei Jahrhunderten. Nachträge. 333. märchcn. 1379.

—
, Hermann Anders, Der junge Eichen- Lazarus, M., Die Ethik des Judenthums.

|

dorff. 263. • 1176.

I Knimbacher, K., Studien zu Romanos. Lazzari , Alfonso, Ugolino e Michele

659. Verino. 223.

Kück , Eduard, s. Schriften Hartmuths ! Le Blant, Edmond, Artemidorc. 1281.

von Cronberg. 1476.
!

Lee, Sidncy, A Life of William Shake-

Kügelgen, C. W. v.. Die Dogmatik speare. 1417.

Albrecht Ritschls. 932. ,
Lefranc, Abel, Le Platomsme et la

Kühnemann, Eugen, Grundlchren der
|

LiUerature en France a 1 epoque de

Philosophie. Studien über Vorsokra- la Renaissance. 787.
i miusuuiii«. wiuwiwi »u«. — — —

# ... J M
liker, Sokrates und Pluto. 1901. — ,

—
,
Lcs idees rchgteuscs de M«r-

Kuhn, E., und H. SchnorrvonCarolsfeld, gnerite de Navsrrc. iSi.

Die Transkription fremder Alphabete, l-cges Graecorum sacrae c tituhs cot-

I 575 lectae. Edidd. Joannes de Prott, Lu-

I

Kunz. Hermann , Die kriegerischen Er- dovicus Ziehen. F««c. 1. 51«.

eignisse im Grossherzogthum Posen Legrand, Emile, et Hubert lernot.

im April und Mai 1B48. 1226. Chrestomathie grccque moderne.

! Kunze, Johannes, Das nicänisch -kon- 1344.

stantinopolitanische Symbol. 813. — , Ph.-E., Etüde sur Ihcocrie.

Glaubensregel ,
Heilige Schrift Lehr, E., Le manage, Ic divorce et la

und Taufbekenntniss. 1131. Separation de corps dans Its prm-

Kurze, Friedrich, Einhard. 1513. cipaux pays ciyiliscs.

Leisering, H., s. Horaz, Oden. 8.4.

L. Lersch, B. M-, Einleitung in die Chro-

: Lacour-Gayet, G., L’education politique nologie. 2. Aull. 1. Th- - ,48-

:
de Louis XIV. 1355. Leiters, The, of Abul- Ali s. Abu 1-

Lagarde. Paul de. Gedichte. 557. Ala, The lettcrs of. •

Lage. Bertha von der. Studien zur Ge- ' Lcltres inedites de John Stuart MM
nesiustegende. 1619.

I

Auguste Comte, p. p- L. Levy-Bruhl.

Lammasch, Heinrich, Grundriss des
|

776.

(Österreich.) Strafrechts. 916. Levnsseur, E., L enseignement pnma

Lamotiroux, G. , s. Poirec et L., Les dans les pays civihscs. * ’

. .

clemcnts d’une grande bibliotheque. Levi .
Attilio, Dei suf ssi i

.

1585.
i

sigma. 1829.

Landgraf, Gustav, s. Novatians Epi-
j

Lcvi, Israel, s.
d

!
stula de cibis judaicis. 1749. Levy-Bruhl.

Lane, George M-, A Latin Grammar
|

John Stuart Mill a Auguste Comte.

for Schools and Colleges. 460. ! 776.
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Lex Mosaica oder das mosaische Ge-
setz und die neuere Kritik. Aus
dem Englischen von Th. A. Fischer.

781.

Leyen, Friedrich von der, Das Märchen
in den Göttersagen der Edda. 1278.

—
,
—

, s. Märchen, Indische. 9.

Lichtenberger, Andre, Lo socialistne au
XVIII * sieclc. 230.

—
,
—

, Le socialisme utopique. 230.
I.ichtwark, Alfred, Hamburg. Nieder-

sachsen. 508.

Liddell, Mark H., s. Chauccr. 464.
Lieder, Die, der Mönche und Nonnen
Gotamo Buddho's. Ucbs. von Karl
Eugen Neumann. 419.

Lietz, Paul, s. Stadtbuch, Das zweite
Stralsundische. 1076.

Liljeqvist
, Efraim, Antik och modern

Sofistik. 1406.

Lind, Paul von, Eine unsterbliche Ent-

deckung Kants oder die vermeintliche

.Lücke“ in Kants System. 1340.
I.indbcrg, O. E. , Vergleichende Gram-

matik der semitischen Sprachen. I.

137.

I.ipps, Gottl. Friedr. , s, Fechner, Kol-
Icktivmaasslehre. 293.

— , Theodor, Kaumästhetik und geo-
metrisch-optische Täuschungen. 215.

—
,
—

, Komik und Humor. 484.
Lipsius, R. A. , Glauben und Wissen.

1092.

Litzica, Consta ntin , Das Meyersche
Satzschlussgesctz in der byzantini-
schen Prosa. 1913.

Lobstein, P., Einleitung in die evange-
lische Dogmatik. Uebs. von Maas.
532.

Locke, John, Ucbcr den menschlichen!
Verstand. Uebs. von Th.Sehultze. 53.

Löffler, E., Die Geographie als Uni-
versitätsfach. 1 760.

Locsche, Georg, s. M&thesius, Aus-
gewählte Werke. 254. 1780.

Low, Immanuel, s. Krnuss, Griech. u.
]

lat. Lehnwörter im Talmud, Midrasch
u. Torgum. 1950.

Löwcnfeld, Hans, Leonhard Kleber und
sein Orgeltabulaturbuch. 1423.

Lohmann, Friedrich, Die amtliche Hon-
dclsstatistik Englands und Frank-
reichs im 18. Jh. 437.

Lope de Vega, Los Guzmancs de Toral
ö Como ho de usarse dcl bien y ha i

de prevenirse d mal. 1832.
Lorenz, Ottomar, Die materialistische

Geschichtsauffassung. 1214.
Loserth, Johann, Die Reformation und

Gegenreformation in den österreichi-

schen Ländern im 16. Jh. 1716.
• — » Akten und Korrespondenzen
zur Geschichte der Gegenreformation
in Innerösterreich unter Erzherzog
Karl II. 1716.

— , — , Die Beziehungen der steier-
märkischen Landschaft zu den Uni-
versitäten Wittenberg, Rostock, Hei-
delberg, Tübingen, Strassburg u. a.
in der 2. Hälfte des 16. Jhs. 1717.—
, —, Die Salzburger Provinziatsvnode
von 1549. 1717.

— . —, Die Gegenreformation in Salz- !

bürg unter dem Erzbischof Marx :

Sittich. 1717.

Loserth, Johann, Georg Blaurock und
die Anfänge des Anabaptismus in

Graubündten und Tirol. 1717.

j
—

»
—

• Oer Huldigungsstreit nach dem
Tode Erzherzog Karls II. 1590/2.

j

747. 1717.
' Lotz, Rudolf, Die Philosophie und der

Zweck des Lebens. 1309.
.Lublinski, S., Littcratur und Gesell-

schaft im neunzehnten Jh. 1795..

Lübkc, Wilhelm, Die Kunst des Alter-

thums. Vollst. neu bearb. von Max
Scmrau. 1161.

Lucken, Wilhelm, Michael. 969.
Lützow, Francis Count, A History of

!
Bohemian Litcrature. 1472.

,

1. uschin von Ebengreuth, Arnold,

j

Oesterreich. Reichsgeschichte. 232. i

I

— . — » Grundriß der österreichischen

Reichsgeschichte. 1804.
Lustspiele, Sylter. Hgb. von Theodor

Siebs. ‘>04.

Luther, Johannes, Die Rcformations- !

bibliographie und die Geschichte der
j

deutschen Sprache. 660.
Lutoslawski, Wincenty, Seelenmacht.

Abriss einer zeitgemässon Welt-
anschauung. 1822.

, Uebcr die Grundvoraussetzungen
und Konsequenzen der individua- I

listischen Weltanschauung. 1822.
Lutz. F., s. Kluge and Lutz, English

Etymology. 908.
Lycurgi oratio in Leocratem. Ed.

|

Fridericus Blass. 1865.

M.
Maas, s. Lobstein. Einleitung in die

evangelische Dogmatik. 532.
Maass, Ernestus, s. Commentariorum

in Aratum Reliquiae. 1627.
Macaulny, Thomas Babington, Alt-

römische Heldenlieder. Deutsch von
Harry von Pilgrim. 1528.

Mc Cormick, W. S., s. Chaucer. 464.
Mncdonell

, A. A., Vedic Mythologv.
259.

Mackensen. L., De Verrii Flacci libris

orthographicis, s. Commentationes
Philologae Jenenses. 1413.

Mc Lean, Norman, s. Ecclcsinstical
history of Eusebius. 1018.

Märchen, Indische, übertr. von Friedrich
von der Leven. 9.

Macrkel, Paul. Herbart und der Reli-
gionsunterricht in höheren Schulen.
1375.

Maier, Gustav, Soziale Bewegungen
!

und Theorien bis zur modernen
Arbeiterbewegung. 639.

Manes, Alfred, Dos Recht des Pseudo
nyms. 1 14.

Manitius, C arolus, s. Gemini elemcnta
astronomiae. 780.

Manly, John Matthews, s. Specimens
of the Pre-Shaksperean Drama. 1 1 84. i

Manns, P.
, Geschichte der Grafschaft

Hohenzollern im 15. und 16. Jh
<1401— 1605). 867.

Margoliouth, S. D., s. Abu’l-'Ala, The
lettres of. 296.

Margucritte, Paul et Victor, U Desastre
876.

Marheineke, Philipp, Christliche Svm-
bolik. 1012.

Mariupolsky, L.. Zur Geschichte des
Entwickelungsbegriffs. 977.

Martens, Wilhelm, Beleuchtung der
neuesten Kontroversen über die
römische Frage unter Pippin und
Karl dem Grossen. 1318.

Marti, K., s. Hand-Commentnr, Kurzer,
!

zum Alten Testament. 809
Marty, A., Was ist Philosophie? 855.
Marlyrius-Sahdona, s. Goussen, M.-S.s

Leben und Werke. 657.
Masqueray, P., Traite de Metrique

grccque. 1473.

Mathesius, Johannes, Ausgewählte
Werke. Hgb. von Georg Loesche.

I

II. 254. III. 1780.
Mathy, Karl, Aus dem Nachlass von.

Briefe aus d. J. 1846—48, hgb. von
Ludwig Mathy. 226.

Mattbaci, Adelbert, Zur Kcnntniss der
mittelalterlichen Schnitzaltäre Schles-
wig-Holsteins. 1389.

—
,
—

, Deutsche Baukunst im Mittel-

alter. 1965.

Maurenbrecher, Bertold, Hiatus und
Verschleifung im alten Latein. 1914.

Mayer, Eduard von, Schopenhauers
Aesthetik und ihr Vcrhältniss zu
den ästhetischen Lehren Kants und
Schellings. 1213.

— , Max Ernst, Der Kausalzusammen-
hang zwischen Handlung und Erfolg
im Strafrecht. 1805.

Megillot, Die fünf, erklärt von K. Budde,
A. Bcrtholet, S. Wildeboer. 809.

Meinardus, Otto, Der Katzcnclbogische
Erbfolgefitreit. 1. 1633.

Meinhold, J., Jesaja und seine Zeit. 889.
Meissner, Franz Hermann, DasKünsUcr-

buch. I. Arnold Böcklin. II. Max
Klinger. 1883.

< Mfjjuap-axYj', ’Avtama^, lotopta toü
ßaatXE’.o') Ntxatotc xai ?oö itairo-

I

TÖTO Ji^MInsipo-) (1204—1261). 152.
Melissus, Paul Schede, s. Psalmenüber-

setzung des P. Sch. M. 1314.
Menne, Karl, Der Einfluss der deut-

schen Litterotur auf die niederlän-
dische um die Wende des 18. u. 19.
Jh.s. I. 1556.

Mensing. Otto, s. Erdmann, Grund-
züge der deutschen Syntax. 16.

Menzer, Paul. Der Entwickelungsgang
der Kantischen Ethik bis zum Er-

scheinen der Grundlegung zur Meta-
physik der Sitten. 94.

f Merkel, Adolf, Hinterlassene Frag-
mente und gesammelte Abhandlun-
gen. I. Th.: Fragmente zur Sozial-

wissenschaft. 78.

Merx, Adalbert, s. Muallim Nadschi's
Sünbüle, Aus. 979.

—
, — , s. Ecclesiastical history of
Eusebius. 1018.

Methode Schliemann zur Erlernung der
italienischen Sprache, bearb. von C.
Weber, mit Beiträgen über Land
und Leute Italiens von R. Schöner.
827.

Meyer, Bernhard, s. Coppec, Rettendes
Leiden (La bonne souffrance). 1860.

—
, Christian, s. Selbstbiographien aus
dem 15.-18. Jh. 997.

— , Elard Hugo, Deutsche Volkskunde.
473.
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Paal XoiicMurlesCorra*»W«*« Neckam, Alexandre, s. Meyer, Paul.

MK Notice nur les Corrogatum* Pro-

_ Livre- Journal de Maitre mdkci dA. N. -

*

'i-™'T«V Notairc et Drapier i Nef. Willi, Die AesUietlk als Wissen-

Forcilquier’il^J— 133.'). WV. schart der anschaulichen Erkenntmss.

SÄ «t» »on. zur Sprach

hä^TV^t
5l

'".W.''ed. 98. Neralthjs Üey». De libris Amorum

. - Morte et vivants. 1317. Ovidiaili». 1063.

MibcJet S. Israels Propheten als Xetoliczka, Oskar, s. Honterus, Aus-

•'*" gewählte Schriften. 434.

Neubaur, L., Aus der Gcschichto des

Elbingcr Gymnasiums. 174.

Neudrucke deutscher Litteraturwerke

des 16. u. 17. Jh.s. Nr. 144— 48,

s. Psalmenübcrsetzung des Paul

Schede Meltaus. 1314. — Nr. 154

— 56 s. Schriften Hartmuths von

. Cronberg. 1476.
1 —

, Leipziger, hgb. von G. Wustmann.

I s. Rebmann, Der Leipziger Student

vor hundert Jahren. 1721.

;

Neumann ,
Karl Eugen , s. Lieder der

Mönche u. Nonnen Gotamo Buddho's. ,— — 4l9'
. „ ,

- Ueber Schopenhauer. 1906. Neuwirth, Joseph, Die Wandgemälde,

Storno«*, Carl, Die Heilige Grabes- I im Kreuzgange des Emausklosters in
|

kirche zu Jerusalem in ihrem ur- 1
Prag. 919.

sprünglichen Zustande. 753# Nicholson. Reynold A.. s. Poems from

Stonirdiie.Djeösterreichisch-ungarische. the Dlväni Shamsi TabrTz. 337. i

in Wort und Bild. H. 280—312. 106 Niedermann, Max, Studien zur Ge-

Mor&maan, A„ Justinian und der Nika- schichte der lateinischen Wortbildung.

Aufstand 10.— 19. Jan. 532 n. Chr. 1590.
1

,
!

3W. Niese, Paul, Victor Hugo als Drama-;

Moef, Heinrich, Geschichte der neueren tiker. 1478.

französischen Littcratur (XVI.- XIX. I
Nöldeke, Th., Die semitischen Sprn-

Jh). I. H54. chen. 2. Aull. 1910.

Morris. Max, Heinrich von Kleists Norden ,
Walter, Der vierte Kreuzzug

Reise nach Würzburg. 463. im Rahmen der Beziehungen des

Godhcstudien. II. Bd. 1830.
I

Abendlandes zu Byzanz. 1386.

Mortensen, Johan, Medeltidsdramat i ! Nordhoff, J. B-, Römerstrassen und

Frankrike. 1797.
j

das Dclbriickcrland. 350.

Myccbakahkä s. Wagentje, Hct leemen. Noreen, Adolf, Altschwedische Gramma-
1378. tik. 744.

Mualkm Nadschi's Sünbüle, Aus. Uebs. 1 — ,
-— ,

Svenska Etymologier. 1592.

von Adalbert Merx. 979. iNorvins, J. de, Memorial, p. p. L. de
Mülberger, Arthur, P. J. Proudhon. 797., Lanzac de Laborie. 552.

MueUttibach, Emst (E. Lenbach), Die Novati. Francesco, L'influsso del pen-

Hansebnider. 1231.
j

stero latino sopra la civiltä itoliana

Maller. Alfred, Die Entwicklung des i
del medio evo. 431.

Träger der Offenbarung. 161

Uxg. Friedrich von, s. Polek, Topo-

graphische Beschreibung der Buko-

wina. 3W.

V,iU, John Stuart, s. Lettres inedätes

de J. St. M ä Auguste Comte. 776.

MMow, Paul, Skizzen russischer;

Kulturgeschichte. Deutsch von E.

Davidson. 833.

Mrttädungcn des deutschen Exkursions

-

khibs in Konstantinopcl. N. F. H. 4

$. Mordlmann, Justinian und der

Nika-Aufstand. 309.

Möbius, P. J., Uebcr das Pathologische

bei Goethe. 342

i/ic i,ui« itiuung ues ;
uei iijcuiu cvu.

Erfindungsschutzes und seiner Ge- ! Novatians Epistula de cibis iudaicis

«ttgtbvnK in Deutschland. 354. hgb. von Gustav Landgraf und«ageoung in Deutschland. 354.
j

hgb. von Gustav
. Fnedrich, Ueber den Ursprung der i Carl Weyman. 1749.
Oruiinischen Schrift. 1250. ! Nürnberger ,

Aug. Jos., Zur Kirchen-
-< F. Mu, Rämakrishira. 695.

I gcschichte des 19. Jh.s. I. Papst-

fo«ef, Eine Philosophie des Schönen
1

thum und Kirchenstaat 31 2.
" J ”

Nys, Emest, Recherche» sur l’Histoire

de l’Economie politique. 873.

in Katar und Kunst. 994.-
“• Schnei, ln Scnecac tragoedias
quaestiones criticae. 743.

»»er-Rastatt, Carl, In die Nacht!
tin Dichterleben (Hölderlin). 864.

*”?• Matthias, Miktosichs Jugcnd-
D6d Lehrjahre. 1067.

N.

Oder, Eugen, Ein angebliches Bruch-

stück Demokrits über die Entdeckung

unterirdischer Quellen. 1667.

Dettingen, Alexander von, s. Abhand-

lungen , A. v. Oe. zum 70. Geburts-

^ie Pküosopktahen Ab tage gewidmet. 1307
•tandluDgcn des Ja

- • -
1 ------

r. rnui, iierbart, Pestalozzi und
«gütigen Aufgaben dcrErziehungs-

unupmacncn ad- rage gewidmet. i wi.
u,i3 «*qüb ben Ishftq Octtingen-Wallersteinschc Sammlungen

L--.
,fl

.
*• 1-47.

in Maihingen. Handschriflcnver-
I, Herbart, Pestalozzi und i zeichniss. I. Hälfte. Hgb. von G.

"
• Grupp. 857.

Oldenberg, Hermann. Buddha. .1. Aufl.

175.

Olivieri, Alexander, Codices Horentini.

58.

W ‘ ^'alpädagogik. «.

l'Pt

n ^
1 ^ Heuteronomiu

.5.

Opitz, H. G., Grundriss einer Seins-

Wissenschaft. I. Bd. 1. Abth. Er-

kenntnisslchrc. 895.

—
,

Waller, s. Richter, Annalen der

deutschen Gesch. im M.-A. 1594.

„Opus majus“, The, of Roger Bacon,

edited by John Henry Bridgcs. 1661.

Origenes’ Werke hgb. von Paul Koet-

schau. 1020.

Ortmonn, Arnold E., s. Baldwin, Die

Entwickelung des Geistes beim Kinde

und bei der Rasse. 1093.

Ostade, Adriaen van, s. Werk, Das

radirte, des A. v. O. 83.

Oswald, J. G., Friedrich Theodor

Vischer als Dichter. 985.

Otto, Gualterus, Nomina propria latina

oriunda a participiis perfecti. 1345.

— , Rudolf. Die Anschauung vom hei-

ligen Geiste bei Luther. 1209.

Ovidi, P. ,
Nasonis hcroides cd. by

Arthur Palmer. 15.

Oxoniensia Anecdota s. Abu’l -‘Ala,

The letters of. 296.

P.

Padovan, Adolfo, Le Creature sovranc.

1309.

Paget, Julius, Einführung in die Ge-

schichte der Medizin. 1228.

Palaestra. Untersuchungen und Texte

aus der deutschen und englischen

Philologie, hgb. von Alois Brandt

und Erich Schmidt. 1 s. Gast of

Gy. 987. — s. Jahn, Immermanns

Merlin. 825. — IV s. Pctsch, Neue

Beiträge zur Kenntn. d. Volksräthsds.

!

1249.

Pallen ,
Conde U.. The Philosophy of

Literature. 935.

Palmer, Arthur, s. Ovidi heroides. 15.

llaaaJönoaXoc-Kepaptüc, ’A., s.
J’p

0-

soXujuwi] u. AvAXexta

"IfpeeoXupittxfjC ora/uoXofiac. 1945.

j

Paradisus Palrum s. Acta Martyrum

et Sanctorum. 490.

!
Parisius, Ludolf, Leopold Freiherr von

Hoverbeck. II. Th-, 1. Abth. <5.

Pnrish, Edmund, Zur Kritik des tele-

pathischen Beweismaterials. 14/0.

Parmenticr, L., s. Bidez et P., Un sc-

jour ä Patmos. 951.

flap/aw*, <J»tXoXoftx*c S6XXoY°<- h~{"

rnpic.
y
Etac 1P. 459.

Pascal, Ernesto, Costumi ed usanzc

nclle Universitä italiane. 1863.

Passow, Wolfgang, De Aristophanc de-

fendendo contra invnsionem Eunpi-

deam. 537.

Pastor, Ludwig, Zur Beurtheilung Sa-

vonnrolas (f 1498). 1403.

— . — . s. Erläuterungen und Ergän-

zungen zu Janssens Geschichte des

deutk-hen Volkes, s. Paulus, Luthers

Lebensende. 7(*>.
.

Patzig .
Hermann. Zur Geschichte des

Sigfridsmythus. 221.

I
Paulson, Johannen, Lukrexstudien.

1. 384.

! _ _ ln Lucrelium adversarw. 4k4.

1

Paulus, Nikolaus, i.uthers Lebensende.

i
Paulus

-
Krief an die Galater, s. ISrief

p * an d. G. 253.

i Paiilz, Otto, Muhammeds t-ehre von der

ijffenbarung. . bIV.
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|
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"

cnck, Albrecht, Friedrich Simony. 228. Polanski, Peter, Die Lnbialisation und Rebmann Andreas Geon? Vri.»Hri>h^»"berta.Ugr.nd^P
. Chrca.c, F.taUtaUo,, im Neuslavischen. ,587.

1

I olek . J., Topographische Beschrci- Jahren. 1721.
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’

.
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]
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i et Jean Guiraud. 1679

gemeinde in Czernowitz. 594. Reh, Paul, s. Akten und Urkunden der

mathie grecque moderne. 1344.
Pcrsichetti

. N., All« ricerca della Via
Caecilia. 1183.

Persius, Satiren, s, Bliimner, Satura
1509.

Peter, Arthur, Des Don Francisco de
Rojas Tragödie „Casarse por ven-
„ ’ « j •. „ r »«»wwmuv in v-zcrnowuz. 09-

garse und ihre Bearbeitungen in Pollard, Alfred W., s. Chaucerden nmWzin llnratur.m i 04V .. .den anderen Litteraturcn. 120.
Petersilie. A.. Das öffentliche Unter

464.----- - V..-VS., -rv,-T. Univ. Frankfurt a./O. 1277.
orrbowi«, E. Revision de la loi des Rehm, Albert, Erotosthenis Catasteris-

Petrus Pictor Borgens,»/ De prospeetiva li^es""
*" W,en - '

"“V “”d dit Herbartmner.

094
' Hgb. von C. Wint«rberK .

;

Potocka, ComtesseAnna.VoyagedM.alie Reinhnld, Henricus, De Grseeitate IV
Petsch, Robert, Xeue Beiträge zur Kennt- icnskl 7n"n

’ P ' P ' CaSlmlr str>'- trum Apostolicorum librorumque apo-

niss des Volksrathseis. 1249. Brenschen Fri.-in nun- in .

'-' r
-vPhorum Novi Testament!. 822.
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- *• LoPe dc V'S». Los

A
eJh

“l540.

Univcrse"e dcs “*“*•
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|

RethwiTch"'"conrld
0
™',.

JahiTibcricht«~
1

äskä
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I
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!

Lhristian, s. Stadtbuch, Das
Deutschland. 1156. I p.rt I 's«
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*

• G. King. zweite Strnlaundische. 1076.

Ptolemaei
, Claudii, Oper, quae es-

1
Uebar R'ch<saus '

5SÄ J°l
'^xis Ma- Rey R L. royaume de Göttin, et ,a

1277.

Deutschland. 1156.
Pfungst, Arthur, s. Davids, Der Buddhis-

mus. 1549.
Philipp, Ad., Linguct, ein Nntional-
ökonom des 18. Jh.s in seinen recht-

!
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|!
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' V' I

Provinc« des -Upes Cottiennes d'Au-
liehen, sozialen u. volkswirthachnh. ^ aus de
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|
guste ä Dioclctien. 1633.

Richter, Anvcd. lieber einige seltenere

Reformations-Flugschriften aus d. J.

1523—25. 1922.

, Gustav, Annalen der Deutschen Ge-
schichte im Mittelalter. III. Abth.
II. Bd., 1. 2. 1594.

, Helene, Percv Bysschc Shelley. 190.

, Kurt, Ferdinand Freiligrath als

Ueberscts-er. 1711.

liehen, sozialen u. Volkswirtschaft
liehen Anschauungen. 231.

f'hilonis Alcxandrini opera. Vol. III
ed. Paulus Wendland. 937.

Philoponus, Johannes, Hbellus de pa-
schatc, cd. C. Walter, s. Commcn
tationes Philologae lenenses. 1413.

De oeternitatc Mundi contra
1 roclum. Edidit Hugo Rabe. 1 748.

I ichlcr, Fritz, Die Noreia des Polybius
und jene des Castorius. 1217*

Piepenbring, C. , Histoirc du peurle
d'lsracl. 449.

Pilgrim, Harrv von, s. Macaulav. Alt-
römische^ Heldenlieder. 1528,
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pulaires scandinavcs. 1. 461.

Pinvcrt, Luden. Jacques Grevin (1538— 1570). 703.
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'
uü",

6
’
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Heinrich
» Geschichte Belgiens.

'

bd. I. Ucbs. von Fritz Arnheim. I34K. !

Plancradis Fulgcntü V. C., Fabii, Opera.
Rec. Rudolfus Helm. 902.

Platon, Paul, Zur Frage nach dem Ur-
sprung der Rolandssäulen. 666.
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Q-
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— —
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Phys>k und der Kreis ihrer Anwen*
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mann
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katastasis - 1371.

und Studien zur Geschichte der
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R.

Robert, Karl, Kentaurenkampf und Tra*
gödienscene, zwei Marmorbilder aus
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, nebst einem Exkurs
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I Ccntenario. 1687.
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;

Röhricht, Reinhold, Geschichte des
1 täte Mundi. 1748
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j
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«öäfikca. Hubert. Uebcr ästhetische

Kritik bei Dichtungen. IOW.

Roger Bacon s. .Opus majus“ of R. B.

!M>I.

Riwee. Bernhard. Aus sieben Jahr-
;

leimten. I. Bei.: Von 1831— 1»62. 1

ID Bi: Von 1862-1 »99. 1877.

Rohrbach, P., .Geboren von der Jung-

frau*. 4. Auf]. 649.
|

Roiirschcidt, Kurt von, Vom Zunft- I

zwange zur Gewerbefreiheit. Eine

Studie noch den Quellen. 1882.

Rolffs, Emst, Geschenktes und Er-

kämpft«. 451

.

Rom, George B-, Renaissance Masters

:

The Art of Raphael, Michelangelo,

Leonardo da Vinci, Titian, Correggio,

and Botticelli. 1455.

Rosenblüth ,
Simon, Der Seelenbegriff

im Alten Testament. 329.

Rostend, Edmond, Cyrano von Ber-

gersc. Deutsch von Ludwig Fulda.

114.

Rothstein, Gustav, Die Dynastie der

Uhiwden in al-Hira. 150.

Ru'ninstccn, Susanna, Eine Trias von
Willensmetaphysikern . 1 140.

Rade, v Herhart und die Herbartianer.

733.

Rückert, Friedrich, \V(*rkc. Mit einer

biographischen Einleitung von Richard

Böhme. 11%.

Ruhemann, Alfred, s. Ferriani, Schlaue
und glückliche Verbrecher. 1637.

Ruilaitd. Gustav, s. Bcnigni, Die Ge-
trridepolitik der Päpste. 476.

Ruths, Cb., Induktive Untersuchungen
über die Fundamcntalgesetzc der
psychischen Phänomene. I. 1580.

Rvssel. Victor, s. Dillmann, Die Bücher
Exodus und Leviticus. 209.

S.

Sibilier. August, Dre Religion und die
moderne Kultur. 411.

Sachs. Michael, und Montz Veit, Brief-^ von ^W'K Geiger.

Sackur, Emst, Sibyllinische Texte und
Forschungen. 421.

Siga Bibliothek, Altnordische, hgb. von
mstaf Cederschiöld

, Hugo Gering
und Eugen Mogle.

J
5- Eyrbyggia Saga. 1220.

' *• Saga. 863.
BttgiKht, hgb. von Otto Schell.

Ph., U Legislation civile de
tranpuse (n 89-

1

804).

5?” ’AwoW io»,.

«^ni. Ed,«, Gräfin, Dic Seele. 517.

F"Pn«X iM»
0“*“*’ EU,dra et

K«l iLiitiko

'
'

|
,
rbc'ttn

' h8b- von

Pilricjus,
-ns.

" H ' S ' Iun"ls
.

y,ramm nliken germa-

Ä&J'SS“ Vl11 s ' NoXn,
- »X, (ir,,”""»ik. 744.XÄonom- h ' r^ »«•-

Abhandlungen des staats-

wissenschaftlichen Seminars zu Halle

a. S., hgb. von Joh. Conrad. XIX
s. Tildsley, Die Entstehung u. d.

okonom. Grundsätze der Chartisten-

bewegung. 1761.

Sammlung von Abhandlungen aus dem
Gebiete der pädagogischen Psy-
chologie u. Physiologie, hgb. von H.

Schiller und Th. Ziehen. I, 3 s.

Baumann, lieber Willens- und Cha-

rakterbildung. 1437. — I, 4 s.

Wagner, Unterricht und Ermüdung.
374. — II, 1 s. Kcmsies, Arbeits-

hygiene der Schule. 374. — II, 2

s. Cordes, Psychologische Analyse

der Thatsache der Selbsterzichung.

574.

Samuelsson, Johan, Studin in Valerium

Flaccuin. 1668.

Sanders, Henry A., D;e Quellenconta- Schmoller, Gustav, Umrisse und Unter-

mination im 21. und 22. Buche des
|

suchungen zur Verfassungs-, Ver-

Livius. 579. I
waltungs- und Wirtschaftsgeschichte

Sartorius, Ernst, Soli Deo Gloria. Vcr- besonders des preussischcn Staates

gleichende Würdigung evangelisch- im 17. und 18. Jh. 102.

lutherischer und römisch-katholischer Sehnedermann, Georg, Die Unzuläng-

Schmidt, Erich, s. Uhland, Gedichte.

503.

— , G. G , Die Ricsor Mundart. 1871.

— , P. W„ Das Leben Jesu. 557.

— , Richard, s. Srivara’a Kathäküutukam.
1180.

—
,
Wilhelm, Dic Kirchen- und Schul-

visitation im Herzberger Kreise vom
J. 1529. 1033.

—
,
Wilhelm, Heron von Alexandria.

1147.

— ,
— , s. Heron te Alexandrini opera.

1147.

Schmiedel, Paul W., s. Huhn, Dic

messianischen Weissagungen des is-

raelitisch-jüdischen Volkes. 529.

Schmitt, Richard, Prinz Heinrich von

Preussen als Feldherr im 7jährigen

Kriege. II. 1071.

Lehre. 1012.

Sauer, Bruno, Das sog. Theseion und
sein plastischer Schmuck. 954.

Savonnrola, Fr, Hieronymus, Triumph
des Kreuzes. Ucbs. von C. Seit-

mann. 1403.

Scala, Rudolf von, Die Staatsvertrage

des Alterthums. I. Th. 1035.

Seartazzini, G. A. ,
Encyclopedia dan-

lichkeit der gegenwärtigen kirch-

lichen Unterweisung. 198.

Schneegans, Heinrich, Der Pfingscht-

mondäa vun hitt zc Däa. 197.

Schneider, Max, Die Gelehrtenbriefe

der Gothaer Gymnasialbibliothek aus

dem 16. und 17. Jh. 857.

Schnitzler, Arthur, Die Frau des Wei-

(
sen. 317.

tesett. Vol. II, p. I. 1383. — Vol. Schnorr von Carotsreld, H., s. Kuhn

II. p. II. 1872. und Schnorr von C., Die Transkrip-

Schäfer, Rudolf, Die Vererbung. 1063. ! tion fremder Alphabete. 575.

SchaefTer, Aiphonsus, Quaesliones Pia-
:

Schoeier. Heinrich v„ Kritik der wissen-

tonicac 901 schädlichen F.rkcnntniss. 853.

.Schapira, Max, s. Slonimski, Karl Schönbach, Anion E.. Die Anlange des

i Marx' nationolükonomische Irrlehren. Minnesanges. 1555.

674, — ,
— ,

Miszellen aus Grazer Hand-

Schell. Otto, s. Sagen, Bergische, 1483.1 schritten. II. Reihe. 4 : Deutsche

Schenkt, Heinrich, Zur Kritik und Hebersetzungen biblischer Schrillen.

UcberlieferungsgeschichtedesGrattius 1870.

und anderer lateinischer Dichter. 503.
|

Schöner, R-, ». Methode Schliemann

Scheuer. Ernst, Frau von La Fayette, zur Erlernung der italienischen

eine französische RomanschrifLstelle. Sprache. 8_’7.
.

rin des 17. ih.s. 941, Schrenck, Erich von. Die johanneische

Schcurtcer, D. F., s. Ecclesiasticus. 996.
|

Anschauung vom -Leben“ mit Be-

SchiiTner, Ludwig, Pflichttheil, Erben-
j

rücksichtigung ihrer Vorgeschichte,

ausgleiehung und die sonstigen ge- -1 1- ,

.

setzlichen Vermächtnisse nach dem Schriften, Die, Hurtmuths von “.in-

BGB. f. d. dIsche Reich. 477. borg, hgb. von Eduard kuck. 14 i >.

Schiller, Julius . Shakspcre als Mensch Schriftsteller, Die griechischen Christ-

und Christ. 745. liehen, der ersten drei Jahrhunderte.

Schnitt, I*. O., Questions scientifiqucs. II. u. Ilf. Bd. s. Ongencs er'e.

169. 1020.

—
, — , s. Aeschvlus- Agamemnon. 458. Schroedcr, Edward, s. Grimm, Deutsche

Schiatter. A., Die Tage Trajans und I

Grammatik. 428.

Hadrians. 172.

Schlcnther, Paul, s. Jahrhundert. Das I

,
V., Un Romancier franifais au

XVIII* siede. L’Abbe Prcvost. 1674.

1 9., in

715.

Deutschlands Entwicklung. I Schubert • Soldem ,
Richard v '» U*ber

Schleich, Gustav, s. Gast of Gv. 987.

Schliemann, Methode, zur Erlernung Schubring, laul, Allic icro u t

der italienischen Sprache s. Methode Schule. -78.

Schliemann. 827. Schuchardt, Hugo, Tcheques et Alle-

!
Schlüter, W., s. Laut- und Formen- I

ntands Vo3.
. , . .

lehre der altgerman. Dialekte. 1025. Schulte, Aloys, s. tm .

I
Schmid, W. , Der Atticismus in seinen Stadt Strnssburg. - * -

den Begriff der allgemeinen Bildung.

734.

Schmid, W.
, Der Atticismus

Hauptvertretern. III — V. Bd. 1380. Schultcss. Carl,

Schmidt, Bruno, Das Gewohnheit»- Hadrian. 4» 9.
Piiniienisto

recht als Form des Gemeinwillens. Schultz. Maxinuhanus. De «mh epistu

,724. lis quacstioncs chronologicac, ' -

Bauten des Kaisers

1223.
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Schultz- Gora, O., s. Dichtungen, Zwei
altfranzösische. 50'».

Schultz« , Siegmar, \’on der Wieder-
geburt deutscher Kunst. 640.

Ü s. Norccn , Svensku Etymologier.
1592. — V. 4 s.Tamm,Om Avlcdnings-
andelscr hos svenska substantiv.

1592.«uua». U.1— . 1 074.— . Th., 8. i-ockc, lieber den mcnsch Slonimski, l.udwig, Karl Marx' national
li.-hnn V

fareInn.l *.') Ml.*... ' a. » * .liehen Verstand.
—

, V., Die Qucdlinburger Itala- Minia-
turen der König]. Bibliothek in Berlin.

1766.

— , Walther, Deutsche Geschichte von
der Urzeit bis zu den Karolingern.
II. Bd. 746.

Schuster von Bonnott, Maximilian,
Grundriss des Obligationcnrcchts.

1229.

Schwartz, E. , Die Vcrfassungsurkunde
für den preussischen Staat vom &L
Januar 1850. 2. Ausg. 1926.

Schweizer, Viktor, Ludolf Wienbarg.
1151.

Schwind, Ernst Frcih. v., Wesen und
Inhalt des Pfandrechts. 1114.

Scarlcs, Helen M. , A Lexicographrcnl
study of the Orcck Inscriptions. 742.

Scaton, R. C., Sir Hudson I.owe and
Napoleon. 990.

Sccck, Otto. Die Entwicklung der anti-

ken Geschichtschreibung und andere
populäre Schriften. 1 0 >5.

Secsemann, Otto, Israel und Juda bei
Arnos und Hcsca. 1129.

Schling, Emil. Die Kirchengesetzgebung
unter Moritz von Sachsen (1544—
1 *»49

)

und Georg von Anhalt. 837.
Seidel, A.. Transvaal, die Südafrikani-

sche Republik. 713.
Selbstbiographien

, Ausgcwahlte. aus
dem L i.— LH . Jh. Hgb. von Christian
Meyer. 997.

Sellin. Ernst. Scrubbabcl. 249.
Scltmann. C. , s. Savonarola, Triumph

'

des Kreuzes. 1403.
Semrau, Max, s. Lübke, Die Kunst des

Alterthums. 1161.
Seth, Andrew, Man's Place in the Cos-
mos and other cssuys. 1782.

ökonomische Irrlehren. Uebs. von
Max Schapira. 674.

Smcnd. Julius, Kclchspendung und
Kelchversagung in der abendländi-
schen Kirche. 1 29.

—, —
, Der erste evangelische Gottes-

dienst in Strassburg. 1091.
Soden, LL von, Reisebriefe aus Palä-

stina. 196.

Söderbtom, Nathan, Die Religion und
die soziale Entwicklung. 652.

Soltau, Otto, Hiacatz, ein Dichter und
Dichterfrcund der Provence. 307.

—
, Wilhelm. Eine Lücke der synopti-
schen Forschung. 178(1.

Sommer, Ferdinand, Die Komparations-
suffixe im Lateinischen. 1590.

Specimcns of the Prc- Shaksperean
Drama. Ed. by John Matthews
Man ly. Vol. L 1184.

Spicker. Gideon, Der Kampf zweier
Weltanschauungen. 255

Spittcler.C., LachendeWnhrheiten. 1373.
Splcttstösser, W. . Der heimkehrende

Gatte und sein Weib in der Wclt-
littcratur. 1551.

Springer, Jaro, s. Werk, Das radirte,
des Adriaen van Ostadc. 83.

Srivara's Kathfikäutukam. Sanskrit und
deutsch von Richard Schmidt. 1 180.

Ssymank, Paul, Ludwig XIV. in seinen
eigenen Schriften und im Spiegel der
zeitverwandten Dichtung. 1222.

Stade. Bernhard, Ausgewählte akude-
misc ie Reden und Abhandlungen.

I

Stadtbuch , Das Zweite Stralsundische
(1310 1342). Th.

j_^ hgb. von
Christian Reuter. Paul Lietz und
Otto Wehner. 1076.

Stählin. Otto. Obcrkonsistoriatpriisidcnt
I

IV Ailnlt' vnn QläVilin ir.i.i
!;

• s
;.

*

bn a> Atlr s kunja-
j

D. Adolf ion slähfin!" °^lT
Sknmi: T.ü^r« r_ .. ~

Staerk
, Willy, Studien zur Religion«

und Sprachgeschichte des Alter
Shamsi Tabrlz, s. Poems from the Di

vÄni Sh. T. 3.0
Shorey, Paul, s. Horac

Epodes. 3o2
Sidgwick, Henry. Practica! ethics.

Sichert, Otto, Geschichte der neueren!
deutschen Philosophie seit Hegel. 'T.t—

,

Richard, Untersuchungen über die
Nienburger Annnlistik und die Autor-
schaft des Annalista Snxo. 3 in

Siebs. Theodor, s. Lustspiele, Svlter
9l>4.

Siegfried, Walther. Um der Heimath
willen. 754.

Sieveking, Heinrich, Genueser Finanz-
wesen. L

Testaments. L Heft. 1433.
des and Stammbuch, Ein Wiener. Carl Glossy

gewidmet. 1066.

!

Stange
, Karl, Zur Theologie des Mu-

saeus. L Heft. 1436.
Statuten, Die, der Juristen -Universität

Pavia vom Jahr 1396, hgb. v. Jos.
Hürbin. 1584.

Steiger, Edgar, Das Werden des neuen
Dramas. 701.

stein, Friedrich
. Die Urgeschichte der

kranken und die Gründung des
Frankenrcichs durch Chlodwig. 943.—
. Ludwig, Die soziale Frage
Lichte der Philosophie, insSimonyi, S„ und Bulasxn. X, Deiches

|

UÄ.
.

und ungarisches Wörterbuch. 114h _
°u Op-Kongs ac

-s'hlL,„riefe de;»icrc
• -»iLinnausen. »»corg. «

?!**„ sogen die polnischen Mittelaltcns. l£L

tSS-JSS? -
Steinschneider, Moritz, Vorlesung«

(1658—15-2). 828.
Sixt, 0,, s. Inschriften und Bildwerke

Die römischen, Württembergs. 1
iL-riflnp f* .. _

r

, .

über die Kunde hebräischer Hand-
schriften. 1342.

I.Stern, L. William, Psychologie der
Verändern ngsauftässung 1699.
Paul, Einfühlung und Assoziation

!

in der neueren Aesthetik 492.

!
Sternfeld, R., Französische Geschichte.

I
224.

i
Stcrzcl, G., s. Larsen, Jesus u. d. Re*

j

ligionsgeschichtc. 4M,

|

—
, — , s. Sabatier, Die Religion und

!
die moderne Kultur. 411.

Steucrnagel, Carl, s. Deuteronomium.

|

689.

Stifter, Adalbert, Ausgeväh'te Werke,

j

Hgb. von Rudolf ' „.st. 1390.

!

—
,
— , Ausgcwahlte Werke. Hgb.

von Rudolf Kleinecke. 1390.
Stöhr. Adolf, Algebra der Grammatik

1276.

Stölzle, Remigius, Karl Ernst von Baer
und seine Weltanschauung. 1058,

Stolle, Franz, Wo schlug Cäsar den
Ariovist? 1682.

Strack. LL L., Grammatik des Bibli-

schen Aramäisch. 2- Aull. 1280.
Stralsund s. Stadtbuch , Das Zweite

Stralsundische. 1076.
Strassburg s. Urkundenbuch der Stadt

Str. 2LL
Strümpell, Ludwig, Kleinere Schriften.

974.

|

Stryienski, Cnsimir, s. Potocka, Voyage
d'ltalie. 708.

Stucken, Eduard, Astralmythen der

Hebräer, Babylonier und Aegvpter.

I Th. 2j Lot. 1098.
Studien, Historische, veröflfentl. von

E. Ebering. VI s. Karst, Geschichte
Manfreds. 270. — IX s. Winkler.
Castruccio Castracani. 747. — XI
s. Cartellieri, Abt Suger von Saint-

Dcnis. 1166.
—

, Kirchengeschichtliche, hgb.

von Knöpf Icr, Schrörs, Sdralek. III,

1 s. Gigalski. Bruno, Bischof von
Scgni. Abt von Monte-Ciissino. 1275.
— IV, J $. Czapla, Gcnnadius als

Literarhistoriker. 1217. — IV, 2
s. Dzialowski, Isidor und Ildefons

als Literarhistoriker. 1217.— zur deutschen Kunstgeschichte.
LL Lj s, Gabclentz, Zur Geschichte
der oberdeutschen Miniaturmalerei.
556. LL L12 s. Haendcke, Die Chro-
nologie der l^indschaflen Albrccht

Dürers. 1488.
—

, Berliner, für klassische Philo-
logie und Archäologie, hgb. von
Oskar Scyffert. N. F. III, i s.

Froehde, Die Technik der alten atti-

schen Komödie. 982.
—

, Berner, zur Philosophie und
ihrer Geschichte, hgb. von Ludwig
Stein. VI s. Mariupolsky. Zur Gesch.
d. Entwickelgsbegriffs. 977. — VIII

s. Bauer, Der altere Pvthagoreismus.
— IX s. Berdyczewski, Ueber

den Zusammenhang zwischen Ethik
und Acsthetik. 1 73. 1862. — X
s. Rosenblüth

, Der ScelcnbcgrifT nn
Alten Testament. 329. — XVII s.

Ticnes, Nietzsches Stellung zu den
Grundfragen d. Ethik. 1948.

— zur Geschichte der Theologie und
der Kirche, hgb. von N. Bonwetsch
und R. Sccberg. L - s- Wiegand,
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„ k ,.|, A Gr. 772. Thiele, Georg. De nntiquorum libris

^i TL Bcrendl Das Vcrhältn. pictis capita quattuor. I5D7.
" V;

gjrl,be den Kleinasiat.
[

Thilo, s. Herbart und die Herbartiancr.

Joh.' cal* Thomas, Antoine, Essais de Philologie
1,1 n

... . r»_i« D.li. 1 fronAAlqp ..NÜframjaise. 583

—
, C. ,

Geschichte des alten Bundes. .

1068 .
•

— , Max, Markgraf Kasimir von Bran-

denburg im Bauernkriege. 1420.

Thomsen, Vilhelm, Etudes lycicnnes. I.

j

|(i ^ 1 ]Q0.

Lpreri Die Quellen des Kirchen- Thoroddsen, Th.. Geschichte der islan-

teLnkeis Snerates Scholasticus
,

disehen Geographie Pete von

1369. - IV, l s. Wiegand, Erz-
j

August Gebhardt. 2. Bd. 637.

bischof Odslbert von Mailand über Tide, C. P., Inleiding tot de Gods-

die Taufe. 1820. dienstvvctcnschap. 133/.

Studien, Münchener Volkswirlh- Tienes, Georg A., Nietzsches Stellung

schaftlichc, heb. von Lujo Brentano zu den Grundfragen der Ethik. 1948.

— - - n“—
* Tildsley, John L., Die Entstehung und

die ökonomischen Grundsätze der

Chartistenbewegung. 1761.

Tille, Alexander, s. Huxley, Soziale

Essays. 1839.

Tobicn. Alexander, Die Agrargesetz-

gebung Livlands im 19. Jh. I. Bd.

1964.

Torp, Alf, Lykische Beiträge. I II.

1100.

•HU tcm. ue.uie ui..«», .w ,. Torr. Cccil, On the interpretntion of

—
. Harvard, in Classical Philologv. greck music. 675.

IX. 1588. Toynbee ,
Paget, A Dictionary of Pro-

(

btuiiniczka, Franz, Die Siegesgöttin.
|

per names and notable mattere in

,

•ns. |(XM. — HI. 1 s. Baltzcr, Beitr.

,

'

fasch. d. chr'stol. Dogm. i. 11.

u. 12. Jh. 1541. - Hl, 2 s.

Anonymi Byzanlini de caelo et

üiicmis epistula. 260. - III, 3 s.

Kunze, Das nicanisch-konstantinopo-

Manische Symbol. 813. III, 4 s

iL Walther Lotz. 26. Stück s. Böhm.

Die Kornhäuser. 438. — 32. Stück

s. Hnllgarten, Die kommunale Be-

teuerung des unverdienten Werth-

zuwachses in England. 1925.

Studie», Comell, in Classical Philologv

ei by Benjamin lde Wheeler. Char-

les Edwin Beimelt, and George Pren-

tice Bristol. No. X s. Ferguson,

The Alhcnian Archons of the 3<*

and 2 4 Cent. before Christ. 1559.

Urkundenbuch der Stadt Strassburg.

IV. Bd. Bearb. von Wilhelm Wiegand,

Aloys Schulte und Georg Wolfram.

27 1

.

Usener, Hermannus, s. Dionysii Hali-

carnasci Opuscula. 1747.

316.

Sudhaus, S„ s. Aetna. 1552.

Synopse der drei ersten kanonischen
Evangelien mit Parallelen aus dem

, the works of Dante. 149.

Tragödien, Griechische, übersetzt von
J

|
Ulrich von Wilamowitz-Moellendorff.

j

1. Bd. 956.trugen» mit parallelen aus dem i. bd. von.

Johannes- Evangelium, beurb. von Treitschke, Heinrich von, Politik, hgb.
u u.: r 1 RA 394von Max Cornicellus. 2. Bd. 394,

Troels Lund, Himmelsbild und Welt-

anschauung im Wandel der Zeiten.

Ucbs. von Leo Bloch. 1740.

Tschackcrt, Paul, Magister Johann

Sutel (1504-1575). 349.

Tschudi, Hugo von, Kunst und Publi-

kum. 1326.

Türck, Hermann, Der geniale Mensch.

3. Aull. 934.

Türk, Moriz, Friedrichs d. Gr, Dich-

tungen im Urtheilc des 18. Jh.s. 643.
j

U.

Uhl, Wilhelm, Die deutsche Priamcl. 303.

Uhland, Ludwig, Gedichte. Kritische

Ausgabe besorgt von Erich Schmidt

und Julius Hartmann. 503.

Uhlig. Carl, Die Veränderungen der

Volksdichte im nördlichen Baden

1862-1895. 1034.

rrupneiarum inier-
1
Ullmnnn, E., Völkerrecht. 554,

PfeUtio istrocroatica sacc. XVI ed. 1 Ulmnnn. Heinrich, Ueber die Memoiren
896.

i des Fürsten Adam Czartoryski. 471

Rtirvold Heineke. 1619.

T.

Tacitus. Dialogus de oratorihus ed.

by Alfred Gudcman. 1 103.

Ta«m, Fredr.
, Om Avledningsändcl-

ser hos svenska substantiv, deras
histeria och nutiila lorekomst. 1592.

“» C-, Das Wesen des evangeli-
schen Glaubens. 1859.

Taylor. Charles, The Oxyrhynchus Lo-
gia and the Apocryphr.1Gospels. 1577.

'H To|io; A, 1-5. 622.
ftimyson, Alfred Lord. A memoir by
lös son. 68.

The poctical works. 68.

In memoriam, Uebs. von
Jakob Feis. 68. .

rerentius Afer, P., Ausgewählte Ko-
mödien. I. Phormio. 3. A. bearb.
VOa Edmund Hauler. 143.
«slamenti, Veteris, Prophetarum Inter

I

acs rursien naam v-Miwipw.
amentum, Novum, Graece cum

|

Ummagga Jätaka (The Story of the
appantu criüco ex editionibus et

^ " 1 u” ^ n v.war». I

JJ***
manu scriptis collecto. 289.

*?P5
r' F

- * Geschichte der deutschen

l’raeit\

an^ *ußtn^er2 ‘e^1unß von der

tcfai

TzitU und wil
*hKhle der altchristlichen

*
Littera-

Irzeit bis zur Errichtung von Stadt-

„ Khukn. 1247.

Untersuchungen zur Ge-
- dcr altchristlichen Littera-

J*
b

;

von Oscar v. Gebhardt

fni
Ad

r
f Harnack

- N. F. II, 4 s.
• E,le ‘«tkritische Arbeit des

‘ J
- W. 6. Jh.s. 1024.

Tunnel). Transl. by T. B. Yatawara

858.

Untersuchungen, Philologische, hgb.
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Seit langer Zeit habe ich kein theologisches
'*rk mii einer so seltsamen Mischung von

Spannung und Widerspruch gelesen wie das
" n ^Menapergcr. Es ist originell von der

cr>ti-n bis zur letzten Zeile; überreich an neuen
jWA.mktn über exegetische, biblisch-theologische
un

' geschichtliche Probleme; und mehr noch als
11,5 erfechten einzelner Thesen feiert die dar-

1 irische Kunst des Vf.s im Aufbau des Ganzen,
A " >R-h imponirend immer ein Stein an den
n

. ?
rn ihre Triumphe, nur die allzu zahl-

«c tu \ oraugverweisungen auf spätere Kapitel
auf *inc zweite, noch nicht veröffentlichte

ausgenommen. B. entwickelt zu-

I erst in ganz neuer Beleuchtung Sinn und Ge-

1
dankengang des Prologs zum johannesevaugehum,

er findet in ihm einen streng logischen Gedanken-

fortsebritt, indem er darin eine stufenmässig

durchgeführtc Antithese des Verfassers erkennt,

der, gegenüber den Ansprüchen von Anhängern

des Täufers Johannes, den ungeheuren Abstand

zwischen diesem fälschlich göttlicher Verehrung

gewürdigten „Reiigions«ifter-jind ^m Logos-

Jesus erweisen will. o. 5»

polemisch -apologetische Zweck als die Haupt-

sache auch im übrigen Evangelium caebgew esnn

1
,es ist von Anfang bis zu Ende ein wob über-

legtes Verherrlichungssystem Chrisu, in «
der Täufer untergeht*. Von S. «-1S2 wd
dann der historische Hintergrund gezeichnet, m

einer doch nicht bloss durch ihre Kühnheit be-

stechenden Kombinationsgabe die Entwicklung

einer Täufersekte innerhalb der messian,sehen

j

Kreise des Judenthums, besonders m der Diaspora,

Digitized by Google



3 47. Januar. DEUTSCHE LITTERATURZE1TUNG 1899. Kr. I.

bis zu schwerer Gefährdung der Christengemeinde
in einer asiatischen Grossstadt konstruirt; wir
verstehen, dass in solcher Noth eine Autorität

der gefährdeten Kirche veranlasst wurde, die

Sache seiner Glaubensgenossen durch Abfassung
des vierten Evangeliums zu führen, und selbst

die drei johanneischen Briefe erscheinen beinahe
wie notbwendige Ergebnisse der einmal auf diesem
Felde aufgenommenen Debatte. Schliesslich er-

örtert B. noch S. 153— 171 „die theologische
Forschung und den Zweck des Evangelisten“,
bedauert die bisher so geringe Anerkennung des
polemisch-apologetischen Zweckes, bestreitet den
Lehrcharakter, definirt das Verhältniss des Evan-
gelisten zum geschichtlichen Stoff, proklamirt als

Schlüssel zum Hauptthor des Evangeliums, zur
Lösung der vielen durch dasselbe gestellten
fragen „das Ausgehen der wissenschaftlichen
Untersuchung von dem Zwecke“ und endet wieder
beim Prolog, indem er gegen Harnack dessen
fundamentale Bedeutung für das ganze Evangelium
vertheidigt, das trotz des Verschwindens des
Wortes Logos nach dem Prolog nur als Logos-
evangelium gewürdigt werden könne, ln diesem
letzten Abschnitt wird B. etwas stark zum Redner;
Wahrheiten wie die (S. 158): „Wer lehrend
auftritt, hat Grund, dies oder jenes zu lehren“
und geistreiche Apervus wie S. 159: „die aposto-
lischen Christen haben sich nicht Aufgaben ge-
stellt, wie ein beliebter Satz unseres theologischen
Lehrbetriebes lautet, die Aufgaben wurden ihnen
gestellt“ würden wir gern entbehren: in der
Regel pflegt das eine mit dem andern Hand in
Hand zu gehen. Allerdings würde ich an vielen
Stellen, wo B.s Enthusiasmus nur ein Entweder-
Oder zulässt, ein Sowohl-Als auch vorziehen, und
auch Uebertreibungen wie S. 159: nur der prak-
tische Anlass macht cs verständlich, dass selbst
das Logosetang. es . . . nicht zu einer geschlosse-
nen, einheitlichen Theologie (!) bringt, diskreditiren
etwas das Gewicht besserer Behauptungen.

Einige Inkorrektheiten in der Form wie
„Participium praesens“ (S. 10. 33) „Verhimm-
hschung“ (S. 55) stören den Genuss des klar
und frisch geschriebenen Buches kaum — nur
der Satz 36 Z. 6 ff. ist schlechterdings unver-
ständlich —

; die Sorglosigkeit in der Angabe
der Littcratur geht ja weit (z, B. S. 33 n. 3,
„Maldonat Com. in quatuor evang. 1874, II 414“
oder S. 83 n. I „Josephus, Ant. IV p. 324 bei
Niese“), aber wozu .kleinliche

(!) Sorgfalt auf sekun-
dare Erscheinungen verschwenden, die für unsere
Kenntmss der ui christlichen Verhältnisse gar nichts
austragen“ (S. 151 f.)? Die eingestreuten Bilder
sind meist glücklich gewählt; es ist ein kleines
Missgeschick wenn S. 6 die sieben ersten Verse
ton Joh. als schwere, schleichende Gewitter-
wolken auftreten, aus denen v. 8 wie der helle
Blitzstrahl plötzlich hervorbricht, um den ganzen
dunkeln Himmel zu erleuchten, während S. 13

die ersten fünf Verse „jener triumphirende, sieges-

gewisse, metaphysische Vorstoss des Verfassers“

heissen. Sogar den ausnahmslosen Gebrauch des
Pluralis majestatis oder eines „Baldenspergcr“,
wo der Verfasser von sich redet, und das nament-
lich im Vorwort gewaltig ausströmende Kraft-

gefühl wird man dem Entdecker zu Gute hatten,

der auf Grundlage seiner Ideen schon eine

Einigung über Zweck und Charakter des Job.-
Evang. als „Ausgangspunkt weiterer Ver-

ständigung“ erhofft; was er bei Storr S. 154
vermisst, giebt er reichlich: „das Ganze macht
den starken Eindruck der Ucberzeugung.“ Gleich-

wohl hätten „der herkömmliche exegetische Be-
trieb“, „der alte exegetische Schlendrian“, andrer-
seits „die modernisirende Exegese“ nicht so oft

geringschätzig abgethan zu werden brauchen von
einer Seite, die einen Hauptfehler mit der her-

kömmlichen Exegese theilt, nämlich den, mit

ihrer vermeintlich voraussetzungslosen Divination
immer genau zu wissen, nicht bloss was ein

Wort des Textes bedeutet, sondern auch,

warum der V erfasser gerade dies gebraucht hat,

für deren methodischen Scharfsinn es keine ver-

schlossene Thür mehr giebt. Wenn B. Joh. I, 13
o? oüx atftitiBv . . . *Y*wtjü^jaav von den Patriar-

chen deutet, die wie Isaak aus gleichsam blut-

leeren Leibern gekommen sind, wenn er Act. 1 8,
25 tot iupi toö Trjooö, was Apollos in seiner vor-

christlichen Periode genau gelehrt haben soll, von
den mcssianischen Dingen, also einem Gegen-
stände, den Johannesjünger und Christen gemein
hatten, versteht, wenn er oHdtM (Joh. 1,11) als

eine in den frommen Kreisen stehende Bezeich-
nung für das Judenvolk behandelt, so scheinen
mir das sehr gewagte Erklärungen zu sein. Vor
Allem aber ist es eine ungeheure Einseitigkeit,
das vierte Evangelium in seiner Eigenthümlich-
keit bloss als ein Produkt der Zeitverhältnisse
verstehen zu wollen, die Individualität, auch
die „theologische“, des Verfassers, die vor
dem Streit mit den „Johannitern“ da war,
bei Seite zu schieben: hätten Matthäus. Lukas
oder Paulus, wenn der bedrohliche Ansturm der
I äutersekte sie zum Schreiben zwang, etwa
ein Evangelium wie das des Johannes ge-
schrieben.' So wenig wie alle Vorzüge von
B.s Monographie durch seinen polemischen
Zweck sich erklären, so gewiss seine Welt-
anschauung, sein Stil, seine Art, Probleme
zu ergreifen und zu behandeln, vorher fertig

waren, ebenso sicher ist der vierte Evangelist
noch etwas mehr als sein polemisch -apologeti-
scher Zweck, und weitaus das Wichtigste und
Interessanteste an ihm ist unabhängig von jenem
Zwecke. Die Lnmprechtsche Geschichtsauf-
fassung dürfte auf dem Gebiet des Urchristen-
thums sich am wenigsten bewähren. Allein ich
gehe auf ineine Zweifel nicht weiter ein, da B.
sich schon formell verbeten hat, dass man an
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ädiw Hypothese Einzelvcrbesserungen anbringe

un.| sich eiligst einen schriftstellerischen Ruf

erwerbe. Lieber verweise ich auf einige be-

snmiers treffende Ausführungen wie «S. 35 f.

Ober die Bedeutung der .Fleischwerdung“

bei Job., S. 74—78 über die des S. 98

über das messiaoische Interesse in den Synagogen.

Mit Recht betont B. immer wieder die für uns

so befremdende Freiheit, die sich die messianischc

Exegese des Frchristentbums gestattet hat, und

benutzt diese Erkenntniss. Auch wenn die

Johanniter trou B. doch wieder im ungläubigen

Menthum aufgehen sollten, so war cs verdienst-

lich, den polemischen Zug des vierten Evan-

geliums kräftiger hervorzuheben; und eine Fülle

vun anregenden Gedanken und eigenartigen Ge-

sichtspunkten bietet das Buch jedem Leser, ge-

fährlich vielleicht für den noch Kritiklosen, für

Stubengelehrte eine heilsame Aufrüttelung.

Marburg. A. Jülicher.

Philosophie, ,

Paul Natorp, Herbart, Pestalozzi und die heu-

tigen Aufgaben der Erziehungslchrc. Acht Vor-

träge, gehalten in Marburger Ferienkursen 1897 und

1898. Stuttgart, Fr. Frommann (E. Hauff), 1899.

151 Sv S". M. 1,80.

Derselbe, Sozialpädagogik. Theorie der Willens-

ffziebung auf der Grundlage der Gemeinschaft.

Ebenda, 1899. Vtll u. 352 S. 8°. Ni 0.

Mit einer bedeutungsvollen Doppellcistung tritt

der Marburger Gelehrte hervor, um in die wissen-
schaftliche und die praktische pädagogische Be-
legung der Zeit cinzugreifen. Die erstgenannte,
kürzere Schrift dient dem Hauptwerk als histo-

risch-kritische Einleitung; sic ist zur Hälfte der
Hckämpfung Herbarts und zur Hälfte der Würdi-
gung Pestalozzis gewidmet. F üt* die Zielbestim-
uiuog der Erziehung überhaupt jedoch soll, wie
1 ich dem bekannten philosophischen Standpunkt
^ entspricht, Kant maassgebend sein.
Ausserdem aber seien jedem neuen Zeitalter neue
rzi^hcrische Aufgaben gestellt, die es wesentlich

eigenen Mitteln zu lösen habe. Also .der
dass man Herbart eine theoretische

Grundlegung der Pädagogik verdanke, die des
. -taicn. werth sei, muss aufgegeben werden-.
einem System fehlt innere Einheit, seinen De-
c tnimn NothWendigkeit; Widersprüche sind im
/Szenen ‘' :i bt nachzuweisen. So viel bei ihm
'•"» harmonischen Verhältnissen die Rede ist,

*G")>nkenmusik klingt nicht“ (S. 36).

-I

E se
j

n .Geschmack“ als Schiedsrichter
1 "* »ttDche Wollen, noch seine fünf prak-

1
",

.1 ,

" a's Ziclbestimmung, noch die Ailcin-

,h,

11 t 'Cr »Vorstellung*, noch die Unter-

4-r k'

Un

.n

UJn und Zucht halten vor

;
™ Stand. Die Hcrbartiancr haben ins-

1 rre durch ihre Fassung des .erziehenden

Unterrichts“ den inneren Widersprüchen einen

weiteren hinzugefügt. Die letzte Wurzel des

Fehlers ist „das Ucbersehen der Spontaneität, des

selbstschüpferischen Momentes in aller Bildung“

(S. 60). „Der Wille in der Erziehung ist der

Stein, den Herbart verworfen hat und der zum

Eckstein gemacht werden muss“ (S. 73). Unser

Führer dabei muss Pestalozzi werden, der, wenn

er auch „vielleicht“ nicht bis zur letzten Klar-

heit durchgedrungen ist, doch die wahren Grund-

lagen gefunden hat, von denen aus menschliche

Bildung sich selbst organisirt, und der, wenn er

auch gelegentlich den rein individuellen Charakter

der Sittlichkeit betont oder zu betonen scheint,

doch den Begriff der Menschenbildung zu dem

vollen Sinn der Antheilnahme an der Schaffens-

gemeinschaft der Menschen vertieft. Dass es die

Gemeinschaft ist, die erzieht, dieser Grundsatz

ist ihm in lebendiger Anschauung gegenwärtig,

und damit sind denn auch die neuen, die heuti-

gen Aufgaben der Erziehungslebre berührt, deren

vollerer Darlegung das zweite Werk, die Sozial-

pädagogik, gewidmet ist.

Der Kritik Herbarts wird Derjenige bereit-

willig folgen, der selbst schon alle jene Zweifel

gegen sein System hegte oder bis zu bestimm-

tem Widerspruch bei sich gelangt war. Die

mit ihrem gesammten praktisch -pädagogischen

Denken und Thun in das System Eingewöhnten

werden schwer zum Abfall gebracht werden.

Auf rein logischem Wege erfolgt dergleichen

nicht. Unsichere und Schwankende aber (und

sie sind zahlreich) werden willkommene Klärung

empfangen. Nicht angefochten sind übrigens die

rein didaktischen Lehren Herbarts und der Sei-

nigen, von der Vertiefung und Besinnung, von

den formalen Stufen, von den methodischen Ein-

heiten. Auch widerfährt gewissen unzweifelhaften

Vorzügen und Verdiensten des Meisters Gerech-

tigkeit. (Eine Annahme ist ihm sogar zu gün-

stig, nämlich dass er „ohne Zweifel ein ausge-

zeichneter Praktiker“ gewesen sei (S. 13); nach

zuverlässigen Zeugnissen war das nicht der hall.)

Ob nicht andrerseits Pestalozzi etwas mehr als

Gerechtigkeit empfängt ? Doch es ist kein

Schade, wenn das aus einem schöpferischen

Geiste dunkel Emporstrebende ein Jahrhundert

später in klarerem Lichte gesehen und um so

voller gewürdigt wird, ln der Tbat, Pestalozzi

kann Führer werden — wenn der Geführte viel

Licht selbst mitbringl und auch an seinem Führer

vorüberzudringen vermag. Der Werth aber von

Herbarts Wirkung braucht nicht an der Ge-

schlossenheit und Unerschüttcrlichkeit seiner

Theorie gemessen zu werden: er hat nun ein-

mal mehr als Andere die praktischen Pädagogen

sich besinnen gelehrt, und nicht wenige seiner

Gedanken haben sehr sebätzenswerthe rui it

getragen. Auch über die preussischen Lehr-

pläne vom 6. Januar 1892, deren N- hier vor-
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übergehend (und dann wieder in dem Hauptwerk)
mit völliger Geringschätzung gedenkt, ist damit

keinerlei endgültiges Unheil gesprochen: cs

lassen sieh andere pädagogische Gedankenreihen
den aufgestellten gegenüberhatten. Die Entschei-

dungen vom gelehrten Schreibtisch aus haben
doch mit denjenigen des anderen grünen Tisches
oft insofern Aehnlichkeit, als sie dem wirklichen

Leben zu fremd gegenüberstehen.

Die „Sozialpädagogik“ muss Jeder studiren,

der auf dem Fachgebiete zur Zeit orientirt sein

will. Sie „versucht auf eine der am meisten
centralen Fragen unserer Zeit begründete Ant-

wort zu geben, indem sie die Wechselbeziehung
zwischen Erziehung“ (deren Kern in der Willens-

erziebung zu sehen ist) „und Gemeinschaft sich

zum Problem macht“. Dass dabei „auf die

Thatsachen der Erziehung im weitesten Sinn
und auf die des sozialen Lebens vielfach neue
Beleuchtung- fällt“, darf der Vf. aussprechen.

Jener „weiteste Sinn“ greift weit über Familie
und Schule hinaus: die Gesellschaft selbst wird
als ein grosser Organismus zur Menschenbilduug
gefasst. So sind denn „Gesellschaftslehre und
Erzichungslehre in der tiefsten Wurzel eins und
untrennbar zusammengehörig“. Und der tiefsten

Wurzel wird nachgegraben: es wird „auf die

philosophischen Gründe zurückgegangen“. Der
Grundlegung ist das ganze erste Buch gewidmet,
den Hauptbcgriffen der Ethik und Sozialphilo-
sophie das zweite, und erst das dritte behandelt
die Organisation und Methode der Willens-
erziehung. An Kant einerseits und an Plato
andrerseits anknüpfend, Pestalozzi wiederum
dankbar rühmend, aber vor Allem das Gesainmt-
ziel und die Zukunft der Erziehung im Lichte
sozialistischer Weltanschauung suchend, bewegt
sich die Betrachtung in grossem und festem Zu-
sammenhang, in sorgfältiger und ebenmässiger
Gliederung, in eindringlicher und meist lichtvoller
Ausführung durch das ganze gewaltige Gebiet.
\ om Grundgesetz des Bewusstseins und dem
Wesen der Idee wird der Ausgang genommen,
die enge Verbindung von Erfahrungs- und
Willensbewusstsein betont, die Stufen der Akti-
vität als I rieb, Wille und Vcmunftwille geschie-
den, die sozialen Kardinaltugenden in Anlehnung
an die individuellen aufgezeigt und aus Allem die
Folgerungen für die Organisation der Erziehung
gezogen. — Eine grosse Anzahl von originellen
Betrachtungen im Einzelnen würde Anregung zu
näherer Erörterung geben, und der Verzicht
kann dem Beurthcilcr nicht leicht werden. Ge-
wiss ergiebt die Rückkehr zu Kants Idealismus
lur die Pädagogik den werthvollsten Ausgangs-
punkt; sie kann ihr eine beschwingende Kraft
leihen. Die enge Verbindung zwischen Erkennen
und Wollen, die eine der Grundanschauungen
des Buches bildet, dient noch, die Festigkeit der
Grundlage zu erhöhen. Auch die stark betonte

Bedeutung der Gemeinschaft für die Entwicklung

alles Bewusstseins und alles Geisteslebens ist

schon insofern von Werth, als diese Seite bis

jetzt ja ifür von Wenigen ernstlich geschätzt zu

werden pflegt. Voraussichtlich freilich wird zahl*

reichen Lesern die Herabsetzung des individuellen

Geisteslebens zu weit gehn. „Der einzelne

Mensch ist eigentlich nur eine Abstraktion, gleich

dem Atom des Physikers“ (S. 69). „Man möchte

es eine Art von Sinnestäuschung nennen, wenn
man irgend einen geistigen Besitz sich als aus-

schliessliches Eigenthum zurcchnet“ (S. 70). Und
ob jene enge Verbindung von Erkennen und

Wollen hinlänglich erwiesen heissen kann? Doch
überlassen wir die philosophischen Fragen den

Philosophen. Der Pädagog findet namentlich im

3. Theil vielfachen Anlass zu dankbarer Zustim-

mung. zu ernstlichem Weiterdenken, aber wohl

auch zu starken Zweifeln, zu bestimmtem Wider-
spruch und, wenn er nicht sehr Optimist ist, mehr-

fach zu wehmüthigem Lächeln und Kopfschütteln.

Die Gliederung der sozialen Funktionen als

Wirthschaft, Regierung, Bildung ist eine glück-

liche Weiterbildung Platos, die allmähliche Aus-

dehnung einer „ Hochschulbildung ** auf die weite-

sten Schichten eine ehrenwerthe Nummer des

sozialistischen Programms, die Familienverbände
zu gemeinsamer Erziehung eine hübsche Hoff-

nung, die Auffassung des gegenwärtigen Heeres-

dienstes als einer sehr korrekturbedürftigen

Zwangs- und Dressuranstalt zwar beim optimisti-

schen Theoretiker wenigstens nicht überraschend,

aber doch ziemlich schief, die Kritik des herr-

schenden Geschichtsunterrichts trotz aller anschei-

nend streng theoretischen Begründung doch eine

ganz subjektive und materiell (namentlich ange-

sichts der sehr verschiedenartigen Empfänglich-
keit) ungerechte, die Schätzung der willenbilden-

den Kraft der Lehrfächer lediglich nach ihren

Zurnuthungen an die Energie des Denkens eine

einseitige, die Forderung, den naturw issenschaft-

lichen Unterricht bis an die Schwelle der Philo-

sophie zu führen, eine gute, die Zurückweisung
des Anspruchs der Individualität auf die Bestim-

mung des Erziehungsziels eine zeitgemässe.
Auch dass die sittliche Berechtigung der Vater-

landsliebe an den Ernst in der Verwirklichung
der sittlichen Aufgabe der Nation geknüpft wird,

kann nach gewissen Erscheinungen der Gegen-
wart als zeitgeinäss anerkannt werden. Aber
dass der Vf. überhaupt die vollste Gleichgültig-

keit gegen das geschichtlich und natürlich Ge-
wordene venrath, wird dem Erfolg seiner An-
schauungen in weiten und nicht verächtlichen

Kreisen sehr entgegenudrken. I loffen auch wir
ein stetes Fortschreiten zu vollerer Organisation
der Gesellschaft und denken wir bei diesem
Worte alles Schöne, und Harmonische, was dar-

unter gedacht werden kann; aber durch den
Sieg einer Theorie wird das nicht geschehen.
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iw das Aufsaugen alles Individuellen durch den

voll zu verwirklichenden Gemeinschaftsgeist würde,

wenn cs möglich wäre, überhaupt alles kraft-

vollste Lehen mit hinwegnehtnen : auch der

Gegensatz, der Kampf der Einzelnen gegen ein-

ander muss sein und bleiben, er bildet nicht

bloss ein zu überwindendes Stadium der Unreife.

Wenn man daran in Hinsicht auf das wirtschaft-

liche Leben zweifeln kann, für das ethische

Leben ist es um so gewisser. Doch danken

wir dem Vf. darum nicht minder für seinen be-

deutungsvollen Versuch! Am dunkelsten viel-

leicht wird die Zukunft für seine Idee einer Re-

ligiun ohne Transcendenz (vgl. seine Schrift:

Religion innerhalb der Grenzen der reinen Huma-

nität) daliegen, oder vielmehr für den Weg, auf

welchem von den herrschenden religiösen An-

schauungen ohne Umsturz zu jener (wesentlich

Feuerbachschen) hinübergeführt werden könnte.

Doch darüber kann man sich keinesfalls in drei

Worten äussern. Den praktischen Pädagogen

aber wird ausserdem vor Allem noch ein Punkt

zu intcressiren haben: die Frage, ob und wie

die Bildungsstoffe oder Wissensgebiete in dem
Geiste der Lernenden nach ihren eigenen Ge-
setzen sich selbst organisiren (vgl. S. 282 u.

öfter'. Hier ist der grosse Gegensatz gegen die

Herbartianer, welcher praktisch die tiefstgehen-

den Konsequenzen haben muss. Aber hier be-
darf es auch noch weit grösserer Gewissheit,
bedarf es noch umsichtiger Beobachtungen, ein-

gehender Untersuchung, zwingender Beweise.
Die „Lückenlosigkeit“ Pestalozzis mögen die

Herbartianer falsch genommen haben; aber in

welchem Sinne sic wirklich zu nehmen ist, wie
sic sich ergiebt, das ist in. E. erst noch zu be-
antworten.

Wenn zum Schluss auf etliche sprachliche
Asstösse °der Kühnheiten hingedeutet werden

(davon ist nicht die Frage S. 20, Gesetze
d« Wollens in Naturgesetzen gründen S. 35,
a

,

us c‘ncm Gebiete entstammen S. 38, es fragt
sich nach S. 58 u. oft, primärerweise S. 78, das
Kulturliche S. 285, und in der Broschüre: die
Geartung S. 10. einstimmig mit den Besten S.

?
bezweckt das nicht, ein Maass von Frei-

f

cit auf diesem untergeordneten Gebiete anzu-
iccliten.

Philologie und Litteraturgeschichte.

Indische Märchen übertragen von F riedrich von
\
Cr Lc

> cn - Mit einem Anhang: Die verschie-
enen Stellungen und die Geschichte der Märchen.

l 'öijotheU der Gcsammt-LiUcratur 1 188— 1 191.1 Halle,
HwKk‘- 1898. 1G8 S. 8°. Geb. M. 1,25.

ks »ar ein überaus glücklicher Gedanke, aus
'•* ' l 4 unerschöpflich reicher um! poesie-
cr aiärcliensammlung Katbäsaritsägara

(.dem Ocean der MArchenströme“ aus der zwei-

ten Hälfte des 11. Jh.s nach Chr.), welche für

die Zwecke der Philologie und Märchenforschung

durch Brockhaus undTawney erschlossen war,

eine Auswahl Allen darzubieten, die an der fremd-

artigen Schönheit der Dichtung des kasebmirischen

Meisters Gefallen finden mögen. Die Wahl, welche

der Uebersetzer traf, war nicht minder glücklich;

sie liel auf die ungefähre Hälfte der Märchen

jener innerhalb des Kathäsaritsägara ein engeres

Ganzes bildenden Sammlung Vetälapaiic.avitiisatikä,

der „25 Erzählungen des Vampyrs“. Es sind

bald ernste, ja tragische, bald heitere Geschich-

ten, tiefsinnig und übermüthig, eine mit der an-

dern wetteifernd in glühender indischer Farben-

pracht. Der Uebersetzer hat feines Verständnis

für die Eigenart des Originals und grosse Ge-

wandtheit in seiner Wiedergabe bewiesen. Dass

er auf wortgetreue Genauigkeit verzichtet hat,

kann man nur billigen; es ist nun einmal nicht

möglich, eine Dichtung wie diese in westliches

Gewand zu kleiden, ohne dass die Uebersetzung

sich oft die Freiheiten einer Nachdichtung ge-

stattet. Ueber den Gebrauch, den der Bearbei-

ter von dieser Freiheit gemacht hat, wird natür-

lich der Eine an dieser, der Andre an jener

Stelle sich versucht fühlen mit ihm zu rechten.

So kann ich für mein Thei! das Versmaass der

fünffüssigen Trochäen, das er für einen Tbeil

der Erzählungen gewählt hat, nicht ohne Beden-

ken betrachten. Gewiss ist das Pathos, das

diesen Trochäen innewohnt, nicht ohne Reiz.

Aber für manche Geschichten — im Ganzen

sind es die heiteren — will sich nun einmal

jener Ton nicht schicken. Da übersetzt dann

von der L. in Prosa. Liegt darin nicht eine Hin-

deutung darauf, dass auch in den anderen Stücken

der Sammlung der Ton seiner Trochäen eben

etwas Fremdes in die Dichtungen hineingetragen

hat? Dass im Original überall dasselbe Vers-

maass herrscht, ist, meine ich, nicht zufällig; die

Gleichheit des Gewandes, das so verschiedene

Gestaltungen umhüllt, trägt ihren eigenen, intimen

Reiz an sich, den unangetastet zu lassen ein so

feinfühliger Uebersetzer wie von der L. gewiss

den Wrcg gefunden hätte.

Der beigegebene Anhang, der die Geschichte

der übersetzten Märchen behandelt, beansprucht

nicht mehr als die Früchte der Arbeiten cinzuheun-

sen, welche den früheren Forschern wie Bentey

u. A. verdankt werden (S. 1 18). In der Thal hat

man hier nicht durchweg das Gefühl, dass vom

Uebersetzer Alles gctlian sei, was getban werden

konnte. Wenn er von den aufgefundenen T hei-

len der Bearbeitung der Brhalkathä durch Kse-

mendra spricht (S. 119), und wenn er hinzufugt,

dass die Märchen der Vctälapaüc. in dieser Be-

arbeitung noch nirgend gedruckt seien, so würde

das auf Grund der Arbeiten Sy Iva in Levis

(Journ. Asiatique 1885-86) über die Brbatkatba-
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mai'ijarl zu berichtigen sein. Wenn von der L.

bei der Erzählung von der Unmädini als „älteste

Fassung“ der buddhistischen Version giebt. was
vor längerer Zeit Zachariac aus Rogers’ Ueber-

setzung von „Buddhaghosa's Parables“ mitgetheilt

hat, so ist ihm offenbar entgangen, dass das
Ummadantijätaka jetzt längst in Kausbölls
grosser jätaka- Ausgabe (Band V, S. 209 ff.)

vorliegt. Die Gegenüberstellung dieses alten

Textes und der wundervollen Dichtung des Soma-
deva wäre, wohl der Mühe werth gewesen. Unter
der geschickten Hand von der L.s hätte sich diese
zu einer Vergleichung des Stils der Erzählungs-
kunst zweier Zeitalter gestalten können, die von
hohem Interesse gewesen wäre: auch für jene wei-
teren Leserkreise, an welche das Buch sich wendet
und denen wir es durch diese Besprechung an-

gelegentlichst zu empfehlen wünschen.

Kiel. H. Oldcnberg.

Carl Fredrich, Hippokratische Untersuchungen.
[Philologische Untersuchungen hernusgegeben von
A. Kicssling u U. v. Wilnmowitz Möllendorfr.
15. Heft.) Berlin, Weidmann. IS99. VII u. 236 S 8“

M. 7.

Es ist bekannt, dass die grossen und kleinen
Fragen nach Echtheit und Abfolge littcrarisclicr

Werke, wo äussere Thatsachen fehlen, nur auf
zwei Wegen in Angriff genommen w erden können,
durch Eindringen in die Komposition und den
Gcdankeninhalt und durch Beobachtung der
grammatischen und stilistischen Form. Bekannt
ist auch, dass in der Regel nur eine Kombination
beider Methoden, der analytischen und der
„stylometrischen“, wie ein betriebsamer Vertreter
dieser Methode sie getauft hat, zum Ziele führt.
Weniger bekannt und anerkannt ist in unserer
statistisch gesinnten Zeit, dass die erste, die
analytische Methode, weitaus sicherere Resultate
giebt und jedenfalls vor aller „Stylomelric“ vor-
genommen werden muss, wie die Sektion der
mikroskopischen Forschung des Mediziners vor-
anzugehen hat.

Ks ist daher mit I- reuden zu begrüssen, dass
in der neuerdings brennend gewordenen hippo-
kratischen Frage ein junger Forscher aufgetreten
ist, der das analytische Messer mit Scharfsinn
und Eleganz zu führen weiss. Er hat seine
Untersuchung zunächst nicht auf die heutzutage
für besonders „hippokratisch“ geltenden Schriften
erstreckt, sondern zwei interessante Werke sicher
unhippokratischen Ursprungs de natura hominis
und de viel» genau analysirt.

In der ersten Schrift steht ein Kapitel, das
Aristoteles für Polybos. den Schwiegersohn des
Hippokrates. in Anspruch nimmt. Da nun in den
S9., veröffentlichten Auszügen des Menon auch

<ler Anfang der Schrift als Polvbisch citirt wird
so scheint nicht nur festgestellt, dass die Schule
des Aristoteles unser Buch de natura hominis

dem Polybos zugeschrieben, sondern dieser Ur-

sprung schien auch für uns durch dies Doppel-
zeugniss hinreichend beglaubigt, uin darauf w eiter

bauen zu können. So urthcilte ich bei Heraus-
gabe der Menonia.

Der Vf. dagegen hat gegen diese Auffassung
schon in einer von Wilamowitz angeregten

Dissertation (Göttingen 1894) scharfsinnige Ein-

wendungen erhoben und jetzt in dem vorliegenden

Ruche eine erweiterte und modifizirte Bearbeitung

seiner Analyse vorgelegt. Er folgt der Scheidung,
die bereits Galen von dem verschiedenartigen
Inhalt des Buches gegeben hat, und sucht nach-

zuweisen, dass wir in ihm eine lose Zusammen-
stellung von zwei grösseren und vielen kleineren

Bestandteilen zu erkennen haben, die bei ge-
nauerem Zusehen weder untereinander, noch mit

Polybos etwas zu thun hätten. Er endet also

mit der Verwerfung der Autorität des Aristoteles,

der überhaupt sich mit Medizin wenig befasst

und wenig Bücher darüber besessen habe. Diese
der herrschenden Anschauung zuwidcrlaufende
1 heorie hätte etwas genauer dargelegt werden
sollen; vorläufig bezweifele ich, dass Aristoteles,

der sich so oft auf seine beruft

(Hcitz 70) „ohne Anatomie seine Spekulationen
gründete“ und sich eigentlich nur mit ein paar
dürftigen, veralteten Handbüchern auf diesem
Gebiete schlecht und recht beholfen habe.

Auch das Ergebniss seiner Analyse erscheint

m ‘r gegründeten Zweifeln zu begegnen. Aller-

seits zugegeben wird der fragmentarische Zu-
stand des Buches de uatura hominis. Der erste

1 heil, den der Vf. als eine abgeschlossene
Epideixis abtrennt, erscheint vielmehr als eine

Einleitung, die natürlich, wie die ältere Prosa
(z. B. Herodots) häufig, die Form des münd-
lichen V ortrags, aus dem sie sich herausgebildet
hat, noch deutlicher erkennen lässt als die

späteren I heile der eigentlichen Eachabhandlung.
Denn dieser allgemeine Theil (c. 1— 8) ist mit
den folgenden, angeblich heterogenen, Bestand-
theilcn so eng verklammert, dass derselbe Autor
für die meisten Kapitel mit Sicherheit erwiesen
werden kann. Der Zusammenhang hat etwas
gelitten, da nicht die grosse Originalschrift,

sondern nur einzelne ausgewählte Eklogen auf
uns gekommen sind. Wenn man aber von den
beiden Schlusskapitclchen (II 8. 9) absiebt, die
der Buchbinder, nicht der Exzerptor, zu ver-
antworten hat (über die Entstehung solcher Buch-
binderverweise ist die aristotelische Uebcrlieferung
aufklärend), kann der Rest wohl als Anthologie
aus einem Werke aufgefasst werden. Der An-
schluss ist in diesen älteren Büchern oft lose,
aber doch noch kenntlich. Die Blasenleiden c. 14
gehören wegen der Vereiterung (S. 66, 2) in

diesen Zusammenhang, und vor allem setzt c. 9
mit seinem Antang direkt den Schluss von c. 8
fort. Die Blasenstcine 62, 21 sind angeknüpft
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an die vorhergehende Erwähnung der Blase

(52, 18), und die Worte oii rty» frtppörr|ta toü ywpfeo

mm sind eine wörtliche Wiederaufnahme jener

Stelle. Leider hat der scharfe Analytiker, durch

seine Hypothese gezwungen, von dem zwei-

schneidigen Mittel der Athetese einen voreiligen

Gebrauch gemacht. Die erste in c. 8 athetirte

Stehe ist nicht »unsinnig
4
, sondern im Gegenthcil

für den Zusammenhang unentbehrlich. Die zweite

in demselben Kap. ist, wie es scheint, falsch

aufgefasst (bt«tuato<), jedenfalls ist sic durch die

Variation c. 12 Ende sicher gestellt und ver-

klammert. Wenn also der Anfang des nächsten

Kap.s (52, 4) ifövat 2t xal fcwivots*

nie* (so mit {), vollkommen der alten las ent-

sprechend) unzweifelhaft das Ende von c. 8 tl2h«

yyr, (52, I) wieder aufnimmt, so ist die Einheit-

lichkeit dieser ganzen Strecke nach Inhalt und

Form erwiesen und die Scheidung widerlegt.

Aber die Entschiedenheit der Kritik geht nun

sogar soweit, die unzweifelhaft von Aristoteles

und Menon für Potybos bezeugten Kapitel diesem

abzusprechen, weil Inhalt und Form mit des Vf.s

Anschauung von Hippokratischer Schule nicht

übereinstimmen. Hier rächt sich der methodische

Fehler, dass er, anstatt mit der Analyse des

Buches voraussetzungslos 2u beginnen, mit einer

auf subjektivem Räsonnement beruhenden Dar-
legung der „Hippokratischen“ Lehre anhebt.

Das einzige Fundament, die bekannte Phädrus-
«eile, reicht dazu nicht hin. Die allcrvcrscbieden-

jten Schriften sind bereits daraufhin mit dem
Stempel des Hippokrates versehen worden. Wenn
nun hier wieder die philosophisch hochbedeut-
same Schrift Ütßl iepmv und das Notizbuch der
F.pidemicn I, III als echthippokratisch bezeichnet
werden, so ist das ein Sentiment, keine Thatsache,
und ein Opcriren mit diesem „Hippokrates“
bedeutet einen Rückschritt in längst überholte
Stadien der Forschung. Jedenfalls, wenn dies
wirklich Hippokrates ist (was wir hoffen, aber
nicht beweisen können), darf man gerade so gut,
*ie der Vf. schlicsst: „Hippokrates hat sich
nullt dem hmpedokles angeschlossen, also ist
• er Empedoklcs’ Spuren verrathende Theil von
e *a

J
ura hominis nicht von seinem Schwieger-

j*

r‘ n • auc ^ umgekehrt schliessen
:
„Hippokrates

r)
*" Ihpi üpWV deutliche Spuren der Empedokle-

ih en letraktys, also ist die Aristotelische
C

.

Pfennig, dass Polybos die ähnlich distin-

glTbn
UQiHro hominis geschrieben,

Möchte doch bei der Hippokratesforschung
' seien als möglich der Schatten des grossen
)crs cschworen werden, wenigstens so lange
Ir noch mit der einfachen Analyse des Corpus

50 viel zu thun haben!
Für diese Analyse hat der Vf. in seinem

1 c öchst solide Bausteine geliefert. Seine
J

gmcngeschichtlichen Untersuchungen über

Phlegma, Adern und Arterien u. dgl. sind aus

dem Vollen geschöpft und fördern, auch wo
man den Konsequenzen hier und da nicht bei-

treten kann. Besonders eingehend und für mich

überzeugend wird bei Gelegenheit des seltsamen,

fein analysirten Buches de viclu (S. 81— 217) die

Geschichte der Diätetik von den ältesten Zeiten

bis in die Kaiserzeit dargelegt. Schade, dass

das interessante, von Kalbfleisch glücklich auf-

gefundene Buch Galens „Von der leichten Diät“

(Teubncr 1898) dem Vf. noch nicht bekannt

sein konnte.

Wir scheiden von dem wichtigen Buche,

dessen Reichthum ich nicht erschöpfen kann, in

der Hoffnung, dass sich für die litterarische

Arbeit am Corpus hippocraticum ein frisches

Talent gefunden hat, das diesen so wichtigen

und bis jetzt so wenig verwerteten Schatz er-

schlossen und damit eine wissenschaftliche Ge-

schichte der alten Medizin, die noch zu schreiben

ist, ermöglichen wird.

Berlin. H. Di eis.

Otto Waser, Charon, Charun, Cbaros. Mytho-

logisch * archäologische Monographie. Berlin, Weid-

mann, 1898. 4 Bl. u. 158 S. 8°. M. 5.

Wrenn man den absoluten Maassstab anlegt,

so kann man dem Buche nicht unbedingt das

Existenzrecbt zuerkennen, denn es bietet neue

Resultate kaum. Die schon im 'Eitel treffend

bezeichncten Thatsachen waren doch nicht unbe-

kannt, hoffentlich gehen sie aber durch diese

zusammenfassende Arbeit in die communis opmio

über. Der etruskische Charun mit dem Hammer

ist ein Dämon der etruskischen Hölle, der aus

Hellas nur den Namen geborgt hat. Der neu-

griechische Charos hat mit dem Todtentährmann

nur den Namen, das Wesen mit dem Fode ge-

mein, wie er auch im Qccident aufgefasst wor-

den ist. Und der Todtenfährmann ist vor dem

6. Jh. v. Chr. nicht nachweisbar, der der Leiche

beigegebene Fäbrgroschen auch nicht, so weit

sich räumlich und zeitlich (bis auf heute) die Sitte

verbreitet hat. Es ist durchaus verdienstlich,

diese Thatsachen klarzustellen ;
es lassen sich

daraus wohl noch weitere Schlüsse ziehn; aber

deshalb brauchte man kein Buch zu schreiben,

und deshalb hat der Vf. das seine auch nicht

geschrieben. Er hat nicht nur das ganze Ma-

terial, die schriftliche und monumentale Ueber-

lieferung, vorlegen wollen, sondern es macht ihm

Freude, bei einzelnen charakteristischen Aeusse-

rungen zu verweilen, moderne Parallelen hcran-

zuziehen und auch zu geben, was ihm zufällig

einfällt. Das wird man sich gern gefallen lassen,

wenn er den Charon Michel Angelos richtig er-

klärt, aus Dante natürlich; aber wenn er über

die Lesche Polvgnots oder die Theaterlrage

ohne Nöthigung und ohne Ergebnis* redet, wenn

die vulgäre Anwendung des Wortes mef.ttsch
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mit einer Anmerkung versehen wird, so wird

der Leser ungeduldig. Die blosse Zusammen-
stellung des monumentalen Materiales ermüdet:

man erwartete wenigstens über die Lekythcn zu

einer relativen oder gar absoluten Chronologie

zu gelangen. Und die litterarischen Zeugnisse
muss man eben mit Kritik benutzen können,
sonst täuschen sic: wie die Kritiklosigkeit allein

hinreichen würde, Burckhardts Kulturgeschichte

absolut zu entwerthen. So soll hier der Charons-
groschen den besonderen Namen geführt

haben: geprüft ergiebt die Ueberlieferung, dass
nur Kallimachos einmal tliese Glosse für Groschen
anwandte. S. 89 sollen dem Charon für den
Tod des Königs Agrippa Dankopfer dargebracht
sein: dann hatte er also einen Altar. An der
zitirten Stelle steht, dass die Leute vor Freude
Gelage hielten und zum Hohne dabei dem Charon
spendeten: zu Lebzeiten des Königs hatten sie

cs dem gethan. Kurz vorher wird angemerkt,
dass Lukian regelmässig den Charon der klassi-

schen Zeit einführe, einmal aber aus der Rolle
falle und einen volksthümlichen Zug wiedergebe:
ja wohl, im Leben des Demonax, das eben nicht
von Lukian ist. Dies lebensvolle Büchlein lehrt

wirklich etwas, die echte Schriftstellerei des Jour-
nalisten von Samosata ist wie in der Sprache,
so in der Verwendung der conventioneilen Fi-
guren ganz und gar archaistisch, und es sollte

endlich damit ein Ende gemacht werden, sie in

den Sachen anders zu bewerthen, als es in der
Grammatik längst anerkannt ist. So lassen sich
im Kleinen Ausstellungen fast überall machen,
und die Schlüsse, zu denen das sorgsam ge-
sammelte Material auszureichen scheint, hat der
Vf. nicht gezogen: das hindert aber nicht, dass
die Sammlung des Materiales willkommen ist, und
die Stimmung des Vf.s, der mit dem Herzen bei
dei Sache ist und sich überall als einen wirklich
gebildeten Mann bezeigt, dem Leser sich mit-
theilt. In diesem Sinne soll sein Buch will-

kommen sein.

Westend. U. v. Wilamowitz-Moellendorff.

P. Ovidi Nasonis hcroides with the greek trans-
lation of Plnnudes edited by the late Arthur
I almer. With a facsimilc (1 Seite des l'arisinus).
Oxford, Clarendon Press (London, H. Frmvde), 1898
LX u. 542 S. 8“. Sh. 21.

A. Palmer hat vor 24 Jahren die ersten 14 I

Herolden mit kritischem und erklärendem Korn- I

mentar herausgegeben, eine bekannte und wegen
der ingeniösen Wortkritik nach Gebühr geschätzte
Arbeit. Vor seinem Tode hat er die Umarbci- !

jung dieser Ausgabe und im Wesentlichen die
Bearbeitung der drei folgenden Episteln (Sappho
in der Reihe) vollendet; die der vier letzten,
dte allgemeine Einleitung, eine Einleitung zur
Sapphoepistcl und zur Uebcrsetzung des Planudes
Ubertrug er seinem Freunde L. C. Purser der

1

die Arbeit, als ausser dem Kreise seiner bisheri-

gen Studien liegend, nur mit Widerstreben über-

nommen bat. Das Buch entzieht sich also, im

Grunde genommen, der Kritik als das unvollen-

dete Werk eines um die römische Poesie ver-

dienten .Mannes, vollendet in Erfüllung einer

Freundespflicht mit anerkennenswerter Energie,

doch von einem der Arbeit bis dabin Fernstehen-

den, der sich des Gegenstandes zu diesem Zwecke
erst bemächtigen musste.

Der kritische Apparat beschränkt sich mit

Recht auf einen kleineren Kreis von Handschrif-

ten, aber er bringt kein neues Material. Palmer
hat zwar die Haupthandschrift selbst verglichen,

aber der Apparat und das Addendum S. XLII
giebt nicht die dringend erwünschte Sicherheit

über die Lesungen der ersten Hand, wie allein

aus Ehwakls Mittheilungen über Keils Angaben
hervorgeht. Der Kommentar erklärt und kriti-

sirt die Einzelheiten, nicht die Gedichte, nicht

einmal den Gedankengang. Die rhetorischen

und in höherem Sinne stilistischen Probleme,
die hier deV Behandlung harren, sind unberührt

geblieben. In den Einleitungen wird von Quellen,

aber kaum von einer Quellenfrage gehandelt.

Auch die Erörterungen, mit denen die allgemeine

Einleitung die Fragen nach Kunst und Quellen

|

der Gedichte streift, sind nach Material und Be-
handlung nur flüchtige Versuche. Beigegeben
sind die Konjekturen Bentlcys und Housmans und
die Uebcrsetzung des Planudes> nach dem Ambro-
sianus und einem Parisinus bearbeitet.

Auf Palmers Textbchandlung einzugehen werde
ich wohl noch sonst Gelegenheit finden; einen

feinen Sinn für das Richtige bat er oft bewiesen;
auch darin, dass er die letzten sechs Gedichte,
wie in der ersten Ausgabe, Ovid abspricht, wäh-
rend er sich zur Anerkennung der Sapphoepistcl
durch de Vries wenigstens halb hat überreden
lassen (S. 92). Für die Unechtheit dieser Epistel
lässt sich der Beweis vielleicht aus dem Verhält-
niss zu Ovids Gedichten führen, während die Ver-
werfung der sechs letzten doch wesentlich Sache
des Unheils ist; für echt kann sie halten wer
den panegyricus dem Tibull, den Rbesos dem
Euripides, die Schrift nspl ftyooc dem Longin zu
lassen geneigt ist.

Göttingen. p. Leo.

Oskar Erdmann, Grundzüge der deutschen
Syntax nach ihrer geschichtlichen Entwicklung.

Abth. : Otto Mensing, Die Formationen
des Nomens (Genus, Numerus, Casus). Stuttgart,
J. G. Cotln Nachf., 1898. XVI u. 276 S. 8°.

M. 6,50.

Die erste Abtheilung des vorliegenden Wer-
kes erschien, mit grossen Hoffnungen erwartet,
bereits vor 12 Jahren (vgl. DLZ. 1887, Sp.
7 13j. Der Versuch einer zusammenfassenden
Behandlung der deutschen Syntax musste in
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hohem Maasse willkommen sein, und keiner

schien für die Aufgabe besser geeignet als Erd-

raann, der schon als junger Graudenzer Lehrer

sich durch seine Otfried-Syntax rühmlich bekannt

gemacht und seitdem die Pflege der Syntax nicht

aus dem Auge gelassen hatte. Aber gerade

die hochgespannten Erwartungen beeinträchtigten

den Erfolg. Die Kritik fand sich enttäuscht,

und ihre Enttäuschung entmuthigte den Vf.; er

hess die Arbeit liegen und wandte sich anderen

Aufgaben zu. Je mehr es zu bedauern war,

dass das immerhin sehr verdienstliche Werk von
dem Autor selbst preisgegeben wurde, um so

mehr fühlen wir uns Hm. Mensing verpflichtet,

dass er mit frischem Muth an die Stelle seines

Lehrers getreten ist und die in mancher Hinsicht

immer undankbare Aufgabe, das Werk eines

andern fortzusetzen, auf sich genommen hat.

Viel war cs nach den Angaben im Vorwort
nicht, was Erdmann ihm überweisen konnte.
Nur ganz wenige Paragraphen waren etwas
ausführlicher behandelt, fertig keiner; vieles

war nur ganz flüchtig mit Bleistift und kaum
leserlich skizzirt, ausreichend wohl für den, der
in langjähriger Gedankenarbeit die Zusammen-
hänge durchforscht und erkannt hatte, kaum
nutzbar dem Fernerstehenden. Belege waren
nur in spärlichem Umfange vorhanden, meist
wie das Gedäcbtniss oder andere Sammlungen
sie darboten; von der einschlägigen Litteratur
war nichts verzeichnet.

M. ist also nicht als Hgb., sondern als Vf.

_
vorliegenden Theiles anzusehen, und so

trägt dieser auch nicht ganz dasselbe Gepräge
«ie der erste. Vorzüge sind die grössere Fülle

Material — namentlich ist auch das Alt-
sächsische herangezogen — und die durchgehende
crücksicbtigung der einschlägigen Arbeiten ande-

rer, die sich ja in den letzten Jahren beträchtlich
gemehrt haben; dagegen in gründlicher Verar-
mung und geistiger Durchdringung des Stoffes
u die Arbeit M.s hinter der Erdmanns

«ruckstehen. Den Inhalt lässt der 'Eitel zur
tnuge erkennen; er entspricht im Ganzen dem,

hrdrnann ^nächst als Fortsetzung in Aus-

7 1:

gCStc!lt hätte; nur der Infinitiv, der sich
' ü™,on «1er Nomina anschliessen sollte,

ortgelassen, weil dem Vf. das Material unter

vrr T -

Cn zu sokhem Umfange angeschwollen

nirk.’ V S ‘C^ 'n ^cn Ruinen des Buches

w
IDC

.

r ö£en w°lke. Doch dürfen wir cr-

blf-il!”

,abS
“*5* Arbeit nicht vorenthalten

*nikrn

DUf ° S*C besonders erscheint oder „mit

rinrm i

et" 3
.

noc^ ausstehcnden Kapiteln“ zu

r« rheile der Grundzüge zusammen-

,j: ||

* C ' "n w
|
r^> steht noch dabin und soll

W*i< Ibhtage

n

d<T

M
U

/
nahr dCr VOriiefnden

«eWlan '

,

* Mlt andern etwa noch aus-

laBoni 1

aP'teln“
! Der Ausdruck ist auf-

bestmjmt und weist auf einen wesent-

liehen Mangel der Arbeit Erdmann-Mensings hin:

es fehlt ihr — in dem vorliegenden Theile zeigt

es sich besonders in dem merkwürdig bunten

Kapitel über den Nominativ — die Grundlage

eines fest umgrenzten, sicher gegliederten Systems

;

sie bedarf, wenn sic den Titel „Grundzüge der

deutschen Syntax“ mit Recht führen soll, nicht

nur der Ergänzung, sondern einer gründlichen

Umgestaltung. Natürlich folgt daraus nicht, dass

die Arbeit im Einzelnen nicht sehr nützlich und

förderlich ist, und so wünschen wir dem Vf.,

dass er in freundlicher Aufnahme die Ermunte-

rung finde, deren er zur Fortsetzung bedarf.

Als ein Mann, der die spärlich bemessene Müsse

des Lehramtes der Wissenschaft opfert, hat er

doppelten Anspruch darauf.

Bonn. W. Wi Im an ns.

Arturo Graf, Foscolo, Manzoni, Leopardi, saggi,

aggiuntovi Preraffaelliti, simbolisti cd esteti

e Letteratura dell’avvenirc. Turin, E. Locschcr,

1898. 485 S. 8°. L. 8.

Die in dem schön ausgestatteten Bande ver-

einigten Abhandlungen
,

die nur zum kleineren

Theile schon früher erschienen waren (in der

Nuova Antologia 1894— 1897), zeigen aufs neue

die vielen Vorzüge, die des hochangeschenen

Turincr Literarhistorikers vorangegangenc Ar-

beiten auszcichneten, tief cindringende Vertraut-

heit mit den behandelten Dichtern und Richtungen,

theilnahmvollcs Eingehen in das Wesen des ein-

zelnen künstlerischen Erzeugnisses, ein Urtheil,

das, durch weitumschauende Vergleichung geschult,

der Anregung durch fremde Kritik nicht aus dem

Wege gebt, sich ihr jedoch nicht gefangen giebt,

endlich eine lebendige und würdige Art sich aus-

zusprechen.

Die erste Arbeit beschäftigt sich mit Foscolo’s

Jacopo Ortis, führt seine eingeräumten Mängel

lieber auf eine noch nicht völlig überwundene

künstlerische Unreife des Verfassers als auf

Fehler der Anlage zurück und zeigt neben-

her, wie auch in diesem Werke nicht anders

als in manchen andern und im gesammten geistigen

Wesen des Dichters das Romantische in weit

höherem Maasse dem Klassischen sich beimischte,

als Foscolo selbst es je hätte Wort haben wollen.

Die Frage nach der .Stellung A. Manzonis

innerhalb der romantischen Bewegung führt im

zweiten Aufsätze zum Versuche, für die wahre

Natur dieser künstlerischen Umwälzung die zu-

treffende Formel zu finden. Erkennt man in der

Romantik vor allem die Thatsache, dass in ihr

die selbstbewusster gewordene Persönlichkeit und

das zu gesteigerter Lebendigkeit gediehene

nationale Empfinden der Zucht des Alterthums

(oder der Renaissance) entwachsen — und darauf

wird es wohl schliesslich herauskommen —,
so

begreift man leicht, dass die Bestrebungen, die

man bei verschiedenen Völkern als romantische
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bezeichnet, zwar in der Negation Hand in Hand
gehn, das positive Schaffen dagegen so ver-

schiedene Züge aufweist, wie etwa V. Hugo und
Manzoni, nebeneinander gehalten, sie zeigen, ob-
schon der eine und der andere als Chorführer
gleichnamiger Bewegungen gelten. An feinen

Bemerkungen fehlt cs auch hier nicht, so über
das Verhältniss Manzonischcr Kunst zum späteren
Realismus, über des grossen Lombarden all-

mähliche Abwendung von der Dichtung im engeren
Sinne und über die leicht erkennbaren Grenzen
seines künstlerischen Wüllens und Vermögens.
Es schliessen sich an diesen Aufsatz zwei
Charakteristiken Manzonischer .Menschenschöp-
fungen aus den »Verlobten', die des Namenlosen,
dessen Bekehrung psychologisch gerechtfertigt
wird, und die des in der That ungemein lebens-
wahren Don Abbondio.

Die eingehendste Betrachtung gilt — zur
richtigen Zeit, da die hundertste Wiederkehr
seines Geburtstages eben den Gedanken der
V erehrer des dichterisch Schönen neuen Anlass
giebt bei dem unglücklichen Kecanatensen dauernd
zu verweilen — Giacomo Leopardi. Seine
Geistesart wird mit Liebe gekennzeichnet, die
Frage, ob ihm Genialität zuzusprechen, ob er
wirklich den Philosophen zuzurechnen sei, reiflich
erwogen, und sein Pessimismus weniger aus
seinem Leben erklärt als aus seinen Aeusserungen
dargcstellt. Insbesondere aber handelt Graf
von des Dichters Aesthetik, womit er indessen
weniger seine theoretischen Gedanken über das
Schöne, als dessen Werthung im Gegensätze
zum Wahren und den Umfang, die Grenzen und
den Grad seines ästhetischen Empfindens meint.
Lcopardis Stellung zum musikalisch Schönen als
demjenigen, das am wenigsten zu irgend einem
Wahren in Gegensatz treten kann, giebt Anlass,
vom Verhältniss anderer bedeutender Männer zur
Musik manches Bemerkenswerthe zusammenzu
stellen. Leopardi erscheint allerdings für musi
kalische Eindrücke empfänglich, doch, wie mi
scheint, nicht in dem Sinne, dass auf sein Wese!
verschiedenartige Musik mit starken Unterschiedei
gewirkt hätte. Auch des Dichters .Naturgefühl
das darum nicht weniger kräftig war, weil e
beun Einzelnen nicht lange zu verweilen pIWt
und die Rolle, die der Tod in seiner Kuns
spielt, werden zutreffend dargestellt, wobei aber
mals der Hinblick auf verwandte (itterarische Er
sclicinungen sich fruchtbringend erweist. W<
der Vf. von den Arten des Naturgefühls spricht
scheint er nur diejenige mit Unrecht zu über
gehen, die in dem froh staunenden Ergriffen
werden durch die Fülle und Mannichfaltigkeit dei
in der Natur geschauten und des durch di.
I hantasie in sie hineingeschaflenen Lebens um
Geschehens besteht. Von dieser Art ist zwa,
he. Leopard, wenig zu spüren; dazu ist sein,
eigene Lebensfreudigkeit und naive Hingebung

an die Welt zu gering; grade darum aber durfte

sie nicht ausser Acht bleiben. Mit schönem Ge-
lingen sondert weiterhin der Vf. in des Künstlers

Schaffen was als klassisch , und was an Stim-
mungen, Anschauungen, Gedanken als romantisch
gelten darf. Haben auf das Maass des von ihm
Gegebenen seine Weltauffassung, seine Unfähig-
keit zu weit greifender Theilnahme, auch die

Spärlichkeit eigener Anschauung gedruckt, so
entschädigt dafür reichlich die innere Geschlossen-
heit und Einheit, die maassvolle Ruhe jeder

einzelnen Schöpfung, das erstaunliche Vermögen,
auch mit dem sparsamsten Ausdruck Anschauung
zu geben, wobei der Dichter, wie Gr. mit Recht
hervorhebt, mehr mit den Assoziationen wirkt,

die sich an Gehörserinncrungen, als mit solchen,

die sich an Eindrücke des Auges knüpfen. Ueber
die Art, wie sich Leopardis dichterisches Schaffen
vollzog, hat dieser bemerkenswerthen Aufschluss
gegeben, und gern liest man, was Gr., der selbst

aut rühmliche dichterische Leistungen zurückblickt,

über die Genesis des Gedichtes im Anschluss
daran äussert. Viel Bedeutsames über das Er-
wachsen der einzelnen Schöpfung aus dem Anlass,

dem Einzigen, was Leopardi im Titel anzugeben
pllegt, findet man hier niedergelegt. Eines oder
anderes hätte hier ausserdem noch zur Sprache
kommen dürfen

, wie z. B. die Verschiedenheit
der Wirkung, die sich ergiebt, wenn der Lyriker
einmal — in Ucbereinstimmung mit dem Bau
der Arie älteren Stiles — am Schlüsse sich zu
seinem Ausgangspunkte zurückwendet, andere
Male in stürmischem Forteilen und Aufsteigen zu
einem Ziele gelangt und da Ruhe findet, das der
Anfang nicht ahnen Hess.

Die letzten beiden Aufsätze haben es einer
mit den Präraffaeliten, den Symbolisten und den
Aesthcten, der andere mit der Litteratur der
Zukunft zu thun. Jener legt mit wohlthuender
Ruhe die ausgesprochenen Tendenzen, die an-
gewandten Kunstmittel und das damit von den
drei Schulen Erreichte dar, wobei der an-
maassungsvollsten aller Narrheiten, dem Symbolis-
mus, wohl mehr Beachtung zu theil wird, als sie

beanspruchen darf. Eine zum innersten Wesen
der Kunst dringende Auffassung ihrer Aufgaben
wird mit der Kritik der drei Richtungen leicht

fertig, weiss aber bei aller Entschiedenheit der
Ablehnung doch mehr zu geben als den Rück-
verweis auf das, was vor der neusten Reaktion
da war, und eröffnet den Ausblick auf Dinge,
die der Kunst in Fülle zu leisten bleiben, wofern
sie, ihrem alten Wesen treu, eine aufrichtige
Kundgebung sich erneuender Menschheit nach
wie vor sein will. Der Schlussaufsatz giebt nicht
etu'a ein ins Einzelne gehendes Bild künftiger
Bestrebungen und Schöpfungen, sondern ist im
wesentlichen eine nachdrückliche Abweisung der
Inanspruchnahme der Zukunft durch den Realis-
mus. Die Thorheit seines Aufgebemvollens in
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der Wissenschaft, die lrrthümlichkeit seiner An-

nahme eines thatsächlicben und nothsvendigen

Znriickueichens der Phantasie vor der Be-

obachtung, die in der .Menschennatur und in der

Tbatsacbe der Evolution begründete Nothwendig-

keii eines fortdauernden Idealisirens werden

schlagend dargetban. Nur ganz im allgemeinen

kommt die ücberzeugung zum Ausdruck, dass

eine wachsende Herrschaft des Geistes über die

Welt eine ewige Wiedergeburt auch des

dichterischen Schaffens zur Seite haben werde,

um so sicherer und um so erfreulicher, je weniger

aphoristische ästhetische Theorie und unfruchtbare

Schulpropaganda sich damit beschäftigen werden,

den durch die Natur der Dinge sich ergebenden

Strömungen willkürlich Kanäle zu graben.

Beriin. Adolf Tobler.

Geschichtswissenschaften.

Adolf Holm, Geschichte Siciliens im Altcrthum.

3. Bd. Leipzig, Wilhelm Engelmann. 1896« XVI,

7-S7 S. u. 20 S. Nachtrag (hauptsächlich zum 1. u.

2. Bd.) 8* mit ft Münztafeln in Lichtdruck, 1 Karte

und c. Register über Bd. 1—3. M. 18.

Fast ein Vierteljahrhundert ist seit dem Er-
scheinen des zweiten bis zum Ausbruch des

ersten punischen Krieges reichenden Bandes von
Holms Geschichte Siciliens vergangen (1874).
Vielfach war der Wunsch geäussert worden, der
Vf., der Sicilien kennt wie kein anderer deut-
scher Gelehrter, möge die Geschichte der Insel

:ra Altcrthum durch eine Darstellung der römi-
schen Zeit zum Abschluss bringen; auf eine Er-
füllung desselben wagte man kaum mehr zu
hoffen. Mit um so lebhafterer Freude wird es
hcgTüsst werden, dass H. nach grossen anderen
Arbeiten 2u seinem alten Gegenstände zurück-
gekehrt ist und die Zeit gefunden hat, sein Werk
tu vollenden. In einem umfangreichen Bande
’rird uns die Geschichte Siciliens durch 1166
J*hre vorgeführt, vom ersten Auftreten det
Körner auf der Insel bis zum

J. 902 n. Chr., ir

1 aormina, der letzte Stützpunkt der nact
)zanz übertragenen Römerhcrrscbalt auf dci
"sc l. in die Hände der Araber fiel. Der Schau
l>atz grosser weltgeschichtlicher Ereignisse is 1

icuen in diesem Jahrtausend nur in seltener
ca, ein selbständiges politisches Leben be

s'Ut es nicht mehr; aber von höchstem Inter
«se ist cs, die Entwickelung eines wiehtigci
MiitiirUndes durch alle Phasen der römischei
7* aU hindurch zu verfolgen bis zum letztci
j.igcn Absterben auch der ausseren Formel

!5
r ^uk,,r und antiken Lebens.

An 'age dcs Werk<* die aus de

r
"
rc" Bändcn bekannte: ein fortlaufende

y
• 1 cm zahlreiche Anmerkungen und Kxkursi

.J ,

s das weitzerstreute Material rai
K cr

zusaminengeiragen ist, bedai

bei einem Autor wie H. kaum der Bemerkung;

sein Werk ist ein unentbehrliches Repertorium

für Alles, was auf das römische Sicilien Bezug

hat. Mit besonderem Interesse ist Alles gesam-

melt, was auf die Verwaltung und die inneren

Zustande der Insel ein Licht wirft; als die bei-

den Abschnitte, für die allein reichliches Material

zur Verfügung steht, und die uns daher als

Durchschnittsbild dienen müssen, sind die Ver-

waltung des Verres und die Gregors des Grossen

sehr eingehend behandelt. Ein 250 Namen um-

fassendes Verzeichniss der römischen Beamten

auf Sicilien bildet den Abschluss. Die äussere

Geschichte tritt demgegenüber zurück; mit Recht

sind die punischen Kriege nur kurz und nur so weit

behandelt, als sie Sicilien berühren. Die kritische

Analyse der Quellen ist nicht die starke Seite des

Vf.s, und so kann ich nicht finden, dass der Vf.

in diesen Abschnitten die Erkenntniss wesentlich

gefördert hat. Namentlich über Ausbruch und

Anfang des ersten punischen Krieges hatte sich

mehr ermitteln lassen und wird Manches bei ge-

nauer Analyse der Berichte in anderem Lichte

erscheinen; der Vf. hat hier nicht einmal das so

wichtige ineditum Vaticanum berücksichtigt,

welches v. Arnim herausgegeben hat. Eine Ab-

neigung gegen entschiedenes Urtheil tritt auch

sonst hervor, so in der Besprechung der lex

Hieronia S. 82f., 373 f. Die Meinung, dass

„der Ausdruck hieronisches Gesetz wenig mehr

sei als eine Redensart, die dem Zehntpflichtigen

die bittere Wirklichkeit etwas versüssen sollte“,

würde zwar für einen Advokaten wie Cicero

passen, giebt aber doch keine geschichtliche Er-

klärung. Vielmehr haben die Römer offenbar

das Steuerrecht, welches sie im Reiche Hieros

vorfanden, auf die ganze Insel übertragen, weil

es ihnen zugleich nützlich und den neuen Unter-

tanen gegenüber gerecht erschien. Ebenso

kommt der Vf. über die viel umstrittene Frage,

ob die SicUier seit Caesar und Antonius Bürger-

recht oder latinisches Recht gehabt haben, zu

keiner klaren Entscheidung. Wenn Diodor sagt,

dass alle Sikelioten das römische Bürgerrecht er-

halten hätten und deshalb das alte einheimische

Recht jetzt nicht mehr giltig sei, so ist cs zwar

sehr wohl denkbar, dass er damit das latinischc

Recht gemeint hat, aber völlig unmöglich, mit

H. daraus lediglich zu folgern, dass die Sike-

Hoten die von Antonius auf Grund einer angeb-

lichen Verfügung Caesars erlassene lex Iulia de

Siculis, welche ihnen das Bürgerrecht gab, »eine

Zeit lang als gültig betrachteten“ (S. 197). Wie

die Sikelioten darüber dachten, war völlig gleich-

giltig, wo es sich um ihre privatrechtliche und

öffentlich-rechtliche Stellung im römischen Reich

handelt. Auch die schliessliche Entscheidung 5.

225
:
„Wir dürfen annehmen, dass (unterAugustus)

das lateinische Recht den meisten siciJiscken

Gemeinden zugestanden worden ist“ umgebt die
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Krage, statt eine Lösung zu versuchen. — In

römischen Dingen finden sich auch sonst gelegent-
lich Klüchtigkeiten, z. B. dass nach Romulus nur
noch Marcellus die spolia opima gewonnen habe
(S. 51), oder dass S. 194 Ennius' Heimath Ru-
diae nach Calabrien und S. 195 nach Gross-
griechenland verlegt wird, oder dass S. 224 be-
hauptet wird, „seit Augustus dienen die Provin-
zialen auch in den Legionen“.

Eingehend hat der Vf. S. 387 ff. die Be-
völkerungsverhältnisse Siciliens behandelt, mit
Reduktion mancher seiner früheren Ansätze, aber
in starkem Gegensatz zu ßelochs weit niedrigeren
Schätzungen. Einzelne Bemerkungen, z. B. der
Hinweis auf die zahlreichen befestigten Ortschaften
(ffnopta) im Gebiet von Agrigent, sind gewiss be-
rechtigt, und ich gebe gern zu, dass Beloch mehr-
fach zu weit herabgegangen ist; aber H.s Sätze
(etwa 3 Mil), um 415 v. Chr.) erscheinen mir
auch jetzt noch viel zu hoch. Im Zusammen-
hang damit steht die allgemeine Auffassung H.s
von der wirtschaftlichen Entwickelung der Insel.
H. nimmt an, dass unter der römischen Herr-
schaft zwar Italien, aber nicht Sicilien ruinirt sei.

Vielmehr seien trotz der systematischen Er-
pressungen der Statthalter und Stcuerpächter die
agrarischen Verhältnisse zur Zeit des Verres
besser gewesen, als ein Jahrhundert früher, im
allgemeinen habe der wohlhabende Mittelstand
überwogen (S. 113. 120), die mit dem Gross-
grundbesitz verbundenen Sklavenmassen, die zur
Verdrängung des Kornbaues durch Viehzucht
führten, seien durch die beiden Sklavenkriege
grösstenteils weggeräumt — und doch kann
Augustus den Krieg gegen Sextus Poropeius in
seiner verschleiernden Darstellung als einen neuen
Sklavenkrieg betrachten, und doch zeigen die
Vereinen, eine wie starke Rolle das römische
Kapital und dem Ritterstande angehörige Gross-
grundbesitzer auf der Insel spielten! Gewiss ist
es richtig, dass der Friede und die bessere Ver-
waltung der Kaiserzeit zunächst auch ökonomisch
einen Aufschwung berbeifübrten. Aber wenn II
meint, dass dieser Aufschwung hier wie auch in
anderen Provinzen dem Landleben im Gegensatz
zum städtischen Leben zu Gute gekommen sei
(b. -33), SO ist das nur in sehr beschränktem
Sinne richtig. H. selbst hebt hervor, dass™‘ der Kaiserzeit der Grossgrundbesitz zu-
genommen hat (S. 314); wenn aber schliesslich
die alten Städte verfallen und an ihre Stelle, wie
in Italien und sonst, Landortc treten, die ihreNamen grösstentheils den Latifundien entlehnen

Q vx”f?r
tBC

.

dic 2ahlreic^en Orte auf -a„a
b. -61f.), so ist das nur der Abschluss des
unter der Republik beginnenden, unter der
Kaiserzeit continuirlich fortschreitenden Verfalls
Die ökonomische Zersetzung führt schliesslich zum
Lntergang der alten städtischen Gemeinwesen,
es bleiben nur die Dörfer übrig, in denen sich

die wirtschaftlich völlig unselbständige Bauern-
schaft der grossen Güter zusammendrängt. Um
seine günstige Auffassung zu halten, ist H. ge-
nötigt, mit Pais dic Angabe Strabos, dass „die

Römer das verödete Land erworben und die

Gebirge und den grössten Theil der Ebenen
mit Rosszüchtem, Rinderhirten und Hirten [von
Kleinvieh, Schafen und Ziegen] besetzt hatten“,
durch deren Räubereien und Aufstände die Insel

wiederholt in grosse Gefahren gebracht sei, für ein

Citat aus Posidonios zu erklären, das Strabo
laischlich auf seine Zeit bezogen habe, obwohl
er es durch das Beispiel eines Räuberhaupt-
mannes erläutert, dessen Hinrichtung er selbst

mit angesehen hat. So wird H., der die Selb-
ständigkeit eines Diodor der modernen Auf-
fassung gegenüber energisch verteidigt, dazu
gezwungen, einen der wenigen streng wissen-
schaftlichen Schriftsteller, die uns aus dem Alter-
thum erhalten sind, eines groben Irrtums zu
bezichtigen, obwohl gerade Strabo uns von dem
Zustand der westlichen Länder des römischen
Reichs, Spaniens, Galliens, Italiens unter Augustus
und 1 iberius durchweg ein ebenso lebensvolles
wie zuverlässiges Bild gegeben hat. Auch seine
Schilderung Siciliens wird trotz H. völlig zu-

treffend sein. Nur darf man nicht glauben, dass
nun der Ackerbau schon völlig geschwunden sei,

was er auch gamicht behauptet
;
er spricht gleich

nachher von der Güte des Bodens, von dem
Reichthum an Bodenprodukten, dem starken
Export nach Italien, „nicht nur von Feldfrüchten,
sondern auch von Schlachtvieh, Häuten, Wolle u. a. “

.

|

Das bestätigt lediglich seine obige Angabe; er
hat den sich langsam aber stetig vollziehenden
ökonomischen Prozess, die allmähliche Ein-
schränkung des Ackerbaus durch die billigere und
ertragreichere Viehzucht richtig bezeichnet.
Das führte trotz des scheinbaren Wohlstandes und
Reichthums schliesslich zu einem steten und unauf-
haltsamen Rückgang. Es ist ja notorisch, dass
oicilien in der Kaiserzeit nicht mehr die Korn-
kammer Italiens war, sondern aus dieser Stellung
durch Afrika und Aegypten verdrängt wurde.
Den lortschreitenden ökonomischen Verfall der
Insel hat I I. nicht eigentlich geschildert, aber bei
der Lektüre seines Werks drängt er sich auf
Schritt und I ritt auf. W enn in jahrbunderte-
langem tiefen F rieden — selbst die verheerenden
Kriege des 3. Jh.s haben Sicilien kaum berührt

die Insel fortwährend herunter geht, dic Städte
verfallen, die Bevölkerung zusammenschrumpft,
die Kultur schwindet, die Zustände immer primi-
tiver werden, die Steuern nur noch mit äusserster
Mühe aufgebracht werden können, so drängt sich
der lurchtbare innere Zersetzungsprozess, an dem
m der Kaiserzeit die antike Welt zu Grunde ge-
gangen ist, dem Leser mit geradezu entsetzlicher
Deutlichkeit auf. Darum gehören gerade diese
Abschnitte zu den werthvollsten des Buchs.
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Eine sehr dankenswerte Beigabe des Werks

bildet ausser der vortrefflichen Karte ein aus-

führlicher. durch acht Lichtdrucktafeln erläuterter

Abriss der Münzgeschichte der Insel bis auf

Augustus, bei dem der Vf. sich der Beihilfe von

Sii und Imhoof-Blomer erfreuen konnte. Durch

diese Beigabe hat H. alle, welche bisher nicht

im Stande waren, das ebenso wichtige wie

umfangreiche Material und die zahlreichen zum

Tbeä vortrefflichen Arbeiten vor allem der

siciliscben Gelehrten zu übersehen und selb-

ständig zu benutzen, zu grösstem Dank ver-

pflichtet. Moniren möchte ich nur, dass wie in

andern numismatischen Werken so auch hier der

Krebs, das Wappen der Münzen von Agrigent,

Motye, Eiyx, seltsamer Weise zu einer Krabbe
gemacht wird — offenbar eine falsche Uebersetzung
des englischen crab.

Halle a. S. Eduard Meyer.

J. Friedrich, Ignaz von Döilinger. Sein Leben
auf Grund seines schriftlichen Nachlasses dargestellt.

Erster Theil : Von der Geburt bis zum Mini-
sterium Abel 1799—1837. München, C. H. Beck
(Oskar Beck), 1898. X u. 506 S. 8°. M. 8.

Im Februar 1899 sind es neun Jahre, seit
sich das Grab über dem Manne geschlossen bat,

welcher einem ganzen Geschlechte als der grösste
katholische Gelehrte Deutschlands galt, und dem
«ch die bitterste Feindschaft den Ruhm nicht
rauben wird, neben Möhler der bedeutendste
Historiker gewesen zu sein, welchen der Katholi-
«nius im 19. Jh. aufzuweisen batte. Döilinger
itirb neunzigjährig (am 10. Februar), ausge-
stossen von der Kirche, zu deren mächtigsten
putzen er einst gezählt, und deren geistige
Vitedererhebung in Deutschland in allererster

i
eocr historischen Schule zu danken war9

aa deren Spitze er nach Möhlers Tode als un-
bestrittenes Haupt gestanden hatte. Sein eige-

I

1« Leben und seine littcrarischc Thätigkeit
^'C ^anze Entwicklung wicdergespiegelt,

£»cbe der Katholizismus seit der Restauration
5 gegen Ende des Jahrhunderts durchgeraacht.

ie Biographie eines solchen Mannes musste
™ C

*^so rc**voller wie bedeutsamer Vorwurf

j;

D

\ . !

e zu unternehmen, rüsteten sich sofort

j. •

Cl welche in den letzten
!ssig Ja ren dem Dahingegangenen am näch-
gestan en hatten: Lord Acton, dessen hoher

Krli

5 ** ^eist vor Allen berufen war, die
^geschichtliche Stellung dieses grossen Todten
Riegen und zu fixiren; Professor j. Fried-

srii/olS.
“ Se,ner unmittelbaren Nähe gelebt,

,

War
’ freilich ei" Schüler, der oft

E

i
•

1 Ansichten und Absichten des

VorthJ
‘”aus8inff> und dem der besondere

Cr ’ daSS ihm die Erbcn Döllingers

,W,, Unterlassene Papiere überliessen. Auf
' 'eben DöHingcrs »arten wir leider immer

noch. Inzwischen gab Reusch gleich nach dem
Tode Döllingers „Briefe und Erklärungen von
I. v. Döilinger über die Vatikanischen Dekrete
1869— 1887“ (München 1890) heraus: eine

Sammlung wichtiger Aktenstücke, werthvoller als

die „Erinnerungen“ von Luise von Kobcll (ebd.

1891), welche im Grunde nur eine Anekdotcn-
sammlung darstellen. Dann kam 1892 die 'Cha-

rakteristik* Döllingers von dem Jesuiten Emil Michael

(3. A., Innsbr. 1893), die nur als Materialien-

sammlung in Betracht zu ziehen ist: im Uebrigen

ein trauriges Dokument völligen Abganges an

historischer Auffassung und ein für die deutsche

Zunge beschämendes Zeugniss für die Wildheit

eines Hasses, den selbst der Tod nicht zu mil-

dern vermochte. Nun tritt auch Friedrich mit

dem ersten Bande seiner Döllingerbiographic auf

den Plan. Sie ist selbstverständlich das Gegen-

stück zu dem dickleibigen Pamphlete Michaels:

man musste neugierig sein, zu sehen, ob sie sich

ihrerseits zu einer objektiveren Berichterstattung

und einem wirklich historischen Urtheil zu erheben

vermochte.

Das Werk soll drei Bände umfassen, deren

erster eben erschienener die Geschichte Döllin-

gers in 17 Kapiteln bis zum J.
1837 führt. Mir

scheint, dass sich eine klarere, die ganze Ent-

wicklung abspiegelnde Einteilung ergeben hätte,

wenn der Vf. in seinem ersten Bande Döilinger

vor 1861 (bis zu den Odeonsvorträgen), im

zweiten das Jahrzehnt 1861— 1871 (bis zur Ex-

kommunikation, 17. April), im dritten den Rest

des Lebens behandelt hätte. So hätte die äussere

Einrichtung des Buches den inneren Wandlungen

entsprochen.

Diese ersten 17 Kapitel nun geben Nachricht

von der Abstammung, Familie. Geburt Döllingers,

seinen Jugend- und Universitätsjahren, seinem

Eintritt in den geistlichen Stand, den Anfängen

seiner literarischen Thätigkeit, seiner Professur

am Lyceum zu Bamberg, dann seiner Berufung

nach München und seiner Lehrtätigkeit an die-

ser Universität, der er trotz verschiedener Rufe

(nach Freiburg, Breslau, auch nach England) treu

blieb; seiner Theilnahmc an den theologischen

und kirchenpolitischen Kämpfen der dreissiger

Jahre, seinen ersten Hauptwerken (dem Hand-

und dem Lehrbuch der Kirchengeschichte), der

Reise nach England und der Ernennung zum

Universitäts-Oberbibliothekar.

Nach zahlreichen Richtungen muss das hier

vorgclegte Material als ein werthvoller Beitrag

zur Geschichte unseres deutschen Universitats-

wesens und unserer katholischen I hcologic in

Deutschland bezeichnet werden. Niemand wird

künftig über diese Dinge schreiben können, ohne

die Fr.sehe Darstellung zu benutzen. Ich hebe

das Wichtigste nur andeutungsweise heraus.

S. 1— 60 erfahren wir Näheres über Döllin-

gers Vater, den berühmten Physiologen; S. 68
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tritt frühzeitig die Tendenz auf, die das ganze

Leben des Mannes bestimmt : schon dem

Knaben fiel ein Bild des h. Bernhanl in die

Hände mit der Beischrift „utinam mihi liceret

videre ecclesiam sicut in diebus antiquis“. Es

blieb das Motto seiner gelehrten Thätigkeit. Die

Studien des Jünglings weisen einen starken und

glücklichen Einfluss der klassischen Litteratur

und der Naturwissenschaft auf: blieb doch

Döllinger noch lange, selbst in München, dem
Studium der Entomologie treu. Wo denn vieles

zu sagen wäre über den Nutzen, welchen die

Beschäftigung mit den Naturwissenschaften dem
Theologen zu bieten vermag. Auch in den

neueren Sprachen hat sich Döllinger frühzeitig

treffliche Kenntnisse erworben. Die erste Be-

kanntschaft, welche er mit Luther machte, war

die Lektüre der Schrift ‘Das Papstthum vom
Teufel gestiftet*. Sie war zunächst bestimmend

für die polemisch- aggressive Haltung, welche

Döllingers ältere Periode hinsichtlich des Prote-

stantismus charakterisirt (S. 86). Tiefen Ein-

druck macht auf den Jüngling das 1819 in Paris

eben publizirte Systcina thcologicum des Lcibniz,

nicht minder die Vertiefung in des Vincentius

Lirincnsis Cummonitorium, dem er seinen Tra-

ditionsbegriff verdankte (S. 118. 133. 170).

Dazwischen erfahren wir von seiner Freund-

schaft mit Graf Platen (S. 100) und seiner bis

zum Tode unterhaltenen Verbindung mit Victor

Aime Huber (1820; S. 120), auch von den
Hohcnlohcschen Wunderheilungen. Schon 1826
tadelt Döllinger die Wiederaufwärmung der mittel-

alterlichen Ansprüche des Papstthums auf Welt-

herrschaft, wie sie Lamennais vortrug (S. 160).

Sein ungeduldiges Temperament trägt es schwer,

die Bischöfe inmitten der allgemeinen religiösen

Erregung schweigen zu sehen (S. 175), jetzt

nähert er sich Sailer (S. 176), Görres (S. 199.

237) und erscheint auch den Jesuiten günstig

gesinnt (S. 180), was ihm nicht nur König Lud-
wig 1. (S. 205. 236. 268) total abwendig macht,

sondern auch den scharfen Tadel Möhlers ein-

trägt (S. 268. 273). Die Zeitschrift ‘Eos’ ver-

einigt die Münchener Freunde Döllinger, Görres,
Baader u. a. zu gemeinsamer apologetisch -pole-

mischer Thätigkeit, zur grossen Unzufriedenheit

des Königs, der von dem Einfluss der Jesuiten

nichts wissen will. Döllinger als Publizist wird
von H. Heine in bekannter Weise angegriffen

und verlästert (S. 213); dass er in der 1 hat da-
mals (1829) durchaus antiliberal gesinnt war,
wird man auf Grund von Aeusserungen wie
S. 233 nicht in Abrede stellen können. Döllinger
macht neue Bekanntschaften; mit Niebuhr (S.

217), mit Cornelius, für dessen Umrisse zu Dante
er einen Beglcittcxt liefert (S. 231), vor Allem
mit den Mainzer Kreisen (Räss, Klee usf.). Seine
kirchlichen Ideale, wie er sie um 1830 aus-
spricht (S. 282), zeigen gleichwohl schon den

bestimmten Regress auf das christliche Alterthum

und die Betonung des episkopalen Systems; er

kann nicht zugeben, dass die Unfehlbarkeit des

Papstes eine katholische Lehre sei (S. 240 f.),

und er erklärte sogar in seiner Kirchengcschicbte

(1828), Luther habe bei seinem ersten Hervor-

treten (in den 95 Thesen) das Recht auf seiner

Seite gehabt. Was ihm dann die erste Anklage

auf Heterodoxie zuzieht (S. 265). In der Ange-

legenheit der gemischten Ehen, welche schon

damals anfing, die kirchlichen Kreise aufzuregen,

war sein Standpunkt noch keineswegs klar (S.

341. 343; hier hätte zur Klärung der bayrischen

Dinge von Sicherers ausgezeichnete Schrift er-

wähnt werden sollen). Um dieselbe Zeit giebt

Döllinger eine erste Auseinandersetzung über

das, was er unter echtem und falschem Libera-

lismus versteht (S. 319). Nicht in diesen, aber

in zahlreichen Ausführungen dieser Epoche, wie

in derjenigen über die gemischten Ehen, ver-

misst man noch den richtigen, ruhigen Ton, die

Reife des überlegenen Geistes. Sehr interessant

sind die Mittheilungen über den Verkehr

Lamennais’, Montalcmberts und Lacordaires mit

den Münchener Kreisen, insbesondere mit Döllin-

ger und Görres, im J. 1832 (S. 874 f.), wobei

ich das triviale Urtheil über Görres (S. 382)

betlauere und daran zu erinnern mir erlaube, dass

der Vf. in dieser Darstellung der Berührung der

Münchener Kreise mit den Parisern gänzlich

übersehen, was Rio (Epilogue de l’art ehret. II,

207— 27 7) über diese Dinge mittheilt; wie denn

überhaupt in die die Fils des croises angehende

Litteratur hier tiefer bineinzusteigen war. —
Döllingers Art, zu arbeiten, die ihn eigentlich

immer nur unfertige Manuskripte in Druck geben

liess, erhellt aus S. 386; wir erfahren Manches

über seine Mittelstellung zwischen dem ent-

schieden gallikanisircnden Gengier (S. 397 f.) und

dem rasch auf eben so entschieden französisch-

ultramontanen Weg einlenkcnden Greith (S. 388);

nicht minder über das Yerhältniss zu dem Mysti-

ker Görres (S. 401), dem Schwärmer Clemens

Brentano und dessen ‘Visionen der Emmerich*

(S. 403), Beobachtungen und ürtheile, die ich

übrigens durchaus aus dem Munde der Freundin

Brentanos, der Dichterin Luise Mensel, bestätigen

kann. Baader, Lasaulx und der Philosoph lloff-

inann, Moy mit seinem völlig hin und hcrfackeln-

den, unsicheren Urtheil (S. 416— 417) gehen an

unseren Blicken vorüber. Ein neues Stadium in

der Entwickelung Döllingers wird dann durch

die näheren Beziehungen zu Möhler bezeichnet,

dessen Berufung nach München Döllinger schliess-

lich durchzusetzen wusste (S. 420). In jene

Zeit fallen die Erörterungen über die Berufung

der Jesuiten nach Bayern; wir erfahren, dass

nicht bloss der König, sondern selbst der alte

Görres, Baader und gar der spätere Kardinal

Reisach von ihnen nichts wissen wollten. Eine
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erste Frucht der jetzt hervortretenden Abneigung

Döllingcrs gegen den Orden war, dass sein später

als Orientalist und als Abt von St. Bonifaz in

Mönchen berühmt gewordener Schüler Haneberg

nicht, wie er beabsichtigt hatte, in die Gesell-

schaft Jesu, sondern in den Benediktinerorden

eintrat (S. 432). Sehr dankenswert!» sind die

Nachrichten über die Münchener Phase der

Schdlingschen Philosophie (S. 443), welche s. Z.

zuerst von Sengler bekannt gemacht wurde; die

Beziehungen, welche der als Professor der Philo-

sophie zu Freiburg verstorbene Hofrath Sengler

zu Döllinger batte, sind dem Vf. offenbar unbe-

kannt geblieben. Mit gemischtem Interesse wird

man auch S. 438 die Notizen über Görres’

‘eigenartiges Christenthum' lesen, nach welchem

der Sohn Gottes sein Werk für die Menschheit

durch Eingcistung, Einseclung und Einleibung

vollbrachte. Der Dogmatiker wird nicht ohne

Aufmerksamkeit den Plan einer ‘geschichtlichen

Dogmatik’ hier finden (S. 439), wie sie Döllin-

gcr in der Zeit, wo er Möhler die Kirchenge-

schicbte überlassen hatte, las. Am wichtigsten

sind aber die Nachweise über Döllingcrs An-
sichten über ökumenische Konzilien, über die

|K>tcstas immediata des Papstes und die bischöf-

Edic Jurisdiktion, so wie er sie schon in den
dreissiger Jahren vortrug. Man muss danach
zweifellos zugeben, dass er bereits 1837 nicht

auf dem Standpunkte stand, welchen er 1870
bekämpfte.

Es wäre unangemessen, ein Urtheil abzugeben
über ein Werk, welches erst in seinen Anfängen
vorliegt. Ich muss mir vorläufig das um so
mehr versagen, als hinlänglich bekannt ist, dass
ich zu den grossen hier entscheidenden Ereig-
nissen der siebziger Jahre einen von dem des
Vt.s abweichenden Standpunkt einnehme und
daher nur zu leicht der Gefahr unterliegen würde,
1 ® Uorecht zu thun. Heute möchte ich daher
mich auf einige Bemerkungen beschränken, die
nur formaler Natur sind.

Eine Biographie Dullingers konnte in doppi
Hinsicht gefasst werden. Man konnte
zeitgeschichtlichen Hintergrund malen, von

^C5e Gestalt abhebt und ein Kunst»
•c a en, das in grossen Zügen, in vorne!
pTathe den Mann und sein Werk den i

gossen nahe brachte. So etwas erwarten

.

n ^clon ‘ Von Friedrich nicht. K<
«»»er Werke erstrebte den Ruhm einer
arischen Leistung. Sein Stil ist für eine g.
geegte Darstellung nicht geschaffen. j
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f er nur zu sehr an das La

ist a

1

T
Journalisten (geradezu vernachlä
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Z* I ut dcs hei der Sache nicht

Da- \

e,^ten Historikers vermissen I

Audiatur et altera pars ist Fr.s S

nicht. Sein Leben verfloss in Kampf, und seine

Art zu schreiben spiegelt die Hast und Unruhe

des Kampfes wieder.

Es blieb ein zweiter Weg, derjenige einer

sorgfältig dokumentirten Geschichte, deren Haupt-

werth in der Zuverlässigkeit des urkundlichen

und bibliographischen Materials läge. Fr. hat

auch diesen nicht betreten, oder vielmehr: er

bleibt nicht auf ihm. Die (übrigens so un-

praktisch wie möglich dem Text ohne Seitenzahl-

angabe angehängten) Anmerkungen geben mancher-

lei schätzbare Nachweise. Aber wir empfangen

z. B. keinerlei Oricntirung über das gesammte

dem Vf. zur Verfügung stehende Quellenmaterial.

Man erwartet genaue bibliographische Angaben;

sie fehlen zum guten Theil. Ich greife ein Bei-

spiel heraus: S. 231 ist die Rede von Dullingers

Text zu den Corneliusschen Umrissen zur Divina

Commedia. Hier fehlt die Erwähnung der fran-

zösischen Ausgabe des Werkes; empfindlicher

ist für den Leser, dass er nichts erfährt über

den Werth und die Stellung, welche dieser

(leider in der nach Döllingcrs Tode erschienenen

Ausgabe seiner Kleinen Schriften nicht wieder

abgedruckte) Aufsatz in der deutschen Dante-

littcratur, die damals (1830) eben ihren grossen

Aufschwung zu nehmen begann, einnimmt. Und

doch waren im Grunde diese Blätter die erste

Arbeit Döllingers, welche den wirklichen Maass-

stab seiner Begabung lieferten. Die Angabe

(S. 231), ‘die Schrift sei kaum mehr dem Namen

nach bekannt gewesen, bis L. von Kobcll ihr

wieder eine ausführliche Besprechung widmete ,

muss jeden Kenner .
der Dantclitteratur über-

raschen. Auf diesem Gebiete ist der Vf. offen-

bar Pcregrinus in Israel.

Freiburg i. Br, E. X. Kraus.

Geographie, Länder- und Völkerkunde.

Louis de Grandmaison, L’Expansion fran-

?aise au Tonkin. En territoirc militaire. Avec

une lettre du general Gallien i. Paris. E. Pion,

Nourrit et Cie, 1S98. VIII u. 270 S. kl. 8» mit 2

Karten. Fr. 3,50.

Der Vf., der unter dem Obersten Gallieni

(jetzt General und in Madagaskar) Kommandant

einer der secteur genannten militärischen Bezirke

gewesen ist, welche von dem Obersten einge-

richtet worden waren und sich bei der Unter-

drückung der zum grössten Theil aus chinesi-

schem Gebiet übertretenden Räuberbanden vor-

trefflich bewährt haben, giebt eine anschauliche

Schilderung der Aufgaben, welche einem solchen

Offizier zuficlen, und der Art und Weise, wie

er diese zu seiner und seiner Vorgesetzten Zu-

friedenheit erledigt habe. Er lässt dabei auch

dem Truppen -Kommandeur auf der chinesischen

Seite, General Su, volle Gerechtigkeit wider-

fahren; dass er als Hcwcgungsgrund für dessen
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Franzosenfreundlichkeit die Hoffnung annimmt,

mit französischer Unterstützung vielleicht einmal

den Befehl an der ganzen Südgrenze des Reichs

oder gar den Posten als General-Gouverneur
der beiden Kwange oder von Yünnan zu er-

halten, thut der Thatsache keinen Abbruch, dass

die französischen Offiziere an der Grenze es

möglich gefunden haben, mit ihren chinesischen

Kameraden auf der andern Seite derselben die

besten Beziehungen zu unterhalten.

Wie alle über Französisch-Indochina erschie-

nenen Bücher enthält auch das vorliegende bittere

Klagen über die französische Kolonialverwaltung.

Die Geschichte, wie ein Offizier, anscheinend

der Vf. selbst, um den ihm überwiesenen Pro-

viant, den er nicht unterbringen kann, während
der Regenzeit vor dem Verderben zu retten,

ihn in einer von ihm errichteten Hütte aufspei-

chert und für diese Unregelmässigkeit durch seine

Vorgesetzten nur mit Mühe vor der Entrüstung

des Intendanten geschützt wird, der erklärt, er

würde cs bei weitem vorgezogen haben, wenn
der ganze Proviant verdorben wäre und der be-

treffende Offizier nicht die im Reglement nicht vor-

gesehene Hütte gebaut hätte, ist typisch für das
Gcbahren der Verwaltungsbehörden in Tongking.
Charakteristisch ist auch, dass z. B. die Kom-
mandanten der Sekteure bei ihnen übertragenen
Bauten, bevor sic die dafür ausgeworfenen Gelder
erheben können, die Quittungen der Unternehmer
über gelieferte Baumaterialien beibringen müssen,
und dass, weil cs im Innern keine europäischen
Unternehmer giebt und der Eingeborene kein
Kapital besitzt, mit dem er Vorschüsse machen
könnte, an Stelle der wirklichen, fiktive Quittun-
gen eingereicht werden, um überhaupt den Be-
ginn der Bauten zu ermöglichen. Bei einer Ge-
legenheit, bei der die Regierung direkte Zahlungs-
anweisungen auf die Banquiers der Eisenbahn
ausstellte, zahlten diese letzteren nur mit einem
Diskont von 18— 20°/o, nicht ohne auch 5°/0
Zinsen zu rechnen! Die Eisenbahn von Phu
Lang Thuong nach Langson, die ursprünglich als

Klein-Bahn gedacht war und 1300000 fres

kosten sollte, hat schliesslich einige zwanzig
Millionen gekostet, und das Material war schon
zu nichts mehr zu gebrauchen, ehe die Bahn
dem Verkehr übergeben wurde, da man aus
Sparsamkeit für sehr viel Geld das Material ge-
kauft hatte, das schon bei der Ausstellung in
Hanoi i. J. 1889 verwendet worden war.

Der Vf. fasst seine Ansichten über die Ziele,
welche eine verständige Kolonisation verfolgen
müsse, dahin zusammen, dass man dabei nicht
alles mit Gewalt und Gleichförmigkeit nach der
h orm der hauptstädtischen Verwaltung machen
wollen müsse, und dass ein neues Land nicht
des administrativen Formalismus und der politi-

schen Vormundschaft bedürfe, um leben und
fortschreiten zu können, sondern einer grossen

Selbständigkeit und einer wahren ökonomischen

und kommerziellen Freiheit. Das Buch kann

auch unseren Kolonialpolitikern warm empfohlen

werden.

Weimar. M. v. Brandt.

Staats- und Sozialwissenschaften.

E. Blenck, Das Königliche statistische Bureau

während der Jahre 1885 bis 1896 |S.-A. aus

der „Zeitschrift des Königlich preussischen statistischen

Bureaus“, Jahrg. 1897]. Berlin, Verlag des Künigl.

Statist. Bureaus. 1898. VIII u. 180 S. 8°. M. 2,80.

Der gegenwärtige Leiter der amtlichen

preussischen Statistik hat sich wiederholt ein

besonderes Verdienst dadurch erworben, dass er

eingehende und lehrreiche Mittheilungen über die

Gestaltung des statistischen Betriebes sowohl für

einzelne Erhebungen als für die Gesammtheit der

ihm unterstellten verwaltungsstatistischen Arbeit

gemacht hat. Im J. 1885 hatte Blenck beim Ein-

tritt des preussischen statistischen Bureaus in

sein neuntes Jahrzehnt in grossen Zügen ein

Bild der Entwicklung der preussischen statistischen

Landcs-Ccntralstelle. während der ersten sieben

Jahrzehnte ihres Daseins gegeben und daran eine

ausführliche Schilderung ihrer Thätigkeit in den

Jahren 1874 bis 1884 gereiht. Die vorliegende

Schrift bildet die Fortsetzung jenes Berichtes

für die Jahre 1885 bis 1896 mit einigen Streif-

lichtern auf die daran anschliessende neueste

Entwicklung.

Im Schlusswort betont der Vf., er sei bestrebt

gewesen, im Anschluss an seinen Vorbericbt ein

möglichst übersichtliches und doch erschöpfendes

Bild der Weiterentwicklung der preussischen

statistischen Centralstelle in den letzten zwölf bis

dreizehn Jahren, ihrer Bestrebungen und gegen-

wärtigen Leistungen sowie der materiellen Be-

dingungen zu geben, unter welchen sie ihren

hohen und umfassenden Aufgaben gerecht zu

werden versucht hat. Dieses Ziel hat der Vf.

insoweit und zwar in vorzüglicher Weise er-

reicht, als er über Alles, was auf verwaltungs-

statistischem und statistisch -technischem Gebiet

aus der neuzeitlichen Entwicklung der amtlichen

preussischen Statistik wissenswerth ist, genauen
und zwar, so weit irgend möglich, auch rechne-

risch und statistisch belegten Aufschluss giebt.

In dieser Hinsicht sei nur auf den genauen Nach-
weis über die Verwendung von Erhebungs- und

Auszählungsformularen und über die Kosten der

verschiedenen Ermittelungen, insbesondere der

Volks- und Berufszählungen sowie auf die ein-

gehende Geschäftsstatistik des Königl. preussischen

statistischen Bureaus selbst verwiesen.

Dadurch hat die Schrift für Alle, die in der

amtlichen Statistik thätig sind, waren oder sein

werden, hohen Werth, nicht minder für den

weiteren Kreis derjenigen, welche Anlass haben,
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sich über den vervvaltungsstatistischen Betrieb

deshalb zu orientiren, weil die richtige Ver-

werthuag der statistischen Ergebnisse von der

genauen Kenntniss der Art ihrer Gewinnung

wesentlich mitbedingt ist. Mit besonderem

Interesse wird man in diesen weiteren Kreisen

von der fortschreitenden Ausgestaltung des ver-

waltungssUtistiscben Grossbetriebes Kenntniss

nehmen, der für Prcussen bisher in der Durch-

führung der Berufszählung von 1895 seine

Kulmination erreicht hat. (S. 47 u. ff. In der

Zeit vom Okt. 1895 bis Mai 1896 wurden nicht

weniger als 27 760 Kisten mit Arbeitsmaterial

run je etwa l
l
/j Ztr. Gewicht in die Behausungen

der Hilfsarbeiter ab und von da wieder ange-

fahren; die höchste Zahl der beschäftigten Hilfs-

arbeiter betrug wahrend dieser Monate 1086,

die mit ihren helfenden Familienmitgliedern und

ihren sonstigen Hilfen auf mindestens 4000 bei

der Berufszahlung beschäftigte Personen zu veran-

schlagen sind.)

Auf die Einzelheiten der vorliegenden um-
fassenden Berichterstattung über die Verwaltungs-
arbeit des Kgl. preussischen Statist. Bureaus ein-

zugehen, muss ich mir hier versagen. Ich muss
auf die Schrift selbst sowie auf die eingehende
Besprechung derselben verweisen, die ich im
Halbbd. V, 2 meines „Allgemeinen Statistischen

Archivs“ zu bringen gedenke. Nur Eines, was
nur bei Lesung des Berichtes besonders aufge-
laBen ist, möchte ich kurz hervorheben. Be-
kanntlich hat in der Neuzeit auf Grund der
äusserst sinnreichen Erfindung des Deutsch-
Amerikaners Hollerith die elektrische Auszählung
hei der statistischen Ausbeutungsthätigkeit grosse
Fortschritte gemacht. ^Man vgl. darüber meine
»Theoretische Statistik«, Freiburg 1895 § 40.)
Nicht nur in den Vereinigten Staaten, sondern
namentlich auch in Oesterreich-Ungarn hat sich die
Anwendung der elektrischen Auszählung bewährt,

russische Volkszählungsmatcrial von

.

‘ n3L'h demselben System bearbeitet,
be deutsche Verwaltungsstatistik hat sich bisher

verhalten. Ueber einen der hierfür
wenigstens bei der preussischen Verwaltungs-
Statistik maassgebenden Gründe giebt BL Auf-
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fJ
en Auszahlung aus sozialpolitischen
cnn sie die technisch beste Aus-

beutungsweise darstellt, muss sie, wo die ge-

eigneten Bedingungen ihrer Verwendung gegeben

sind, auch angewendet werden. Die ent-

scheidenden Gründe für oder wider die elek-

trische Auszählung können hiernach nur dem Ge-

biete der statistischen Technik, nicht aber jenem

der sozialen Politik entnommen werden. Näher

gedenke ich auf diese Spezialfrage in einem

Aufsatz in meinem „Allg. Statist. Archiv“ V, 2

einzugehen.

München. Georg von Mayr.

Rechtswissenschaft.

Justus Clemens, Strafrecht und Politik, Kriminal-

politische Gedanken eines alten Richters. Berlin, Otto

Liebmann, 1898, VI u. 103 S. 8°, M. 1,90.

Es kann nicht Wunder nehmen, dass die

grosse kriminalpolitischc Reformbewegung, die in

der zweiten Hälfte der achtziger Jahre, mit kräf-

tigem Siegesbew-usstsein einsetzend, bald weit

über die juristischen Kreise hinaus aus allen Be-

rufsständen Mitarbeiter hcrangezogen hatte, seit

einem halben Jahrzehnt etwa einer stillschweigen-

den Entsagung Platz gemacht zu haben scheint.

In einer Zeit, in welcher die gesetzgebenden

Faktoren im Reich und in den deutschen Einzel-

staaten ihre Kraft bis aufs Aeusserste anspannen

mussten, um das Bürgerliche Gesetzbuch für das

Deutsche Reich unter Dach und Fach zu bringen

und die Anknüpfung des neuen Rechtszustandes

an die überlieferten Einrichtungen zu sichern; in

welcher die praktischen und theoretischen Juristen

mit der Aufnahme und der wissenschaftlichen V er-

arbeitung des gewaltigen Rechtsstoffes vollauf in

Anspruch genommen waren — konnten wir Krimi-

nalpolitiker nicht verlangen, an maassgebender

Stelle geneigtes und verständnisvolles Gehör zu

finden. Ein Irrthum aber wäre es, wollte man

den Stillstand der kriminalpolitischen Bewegung

für mehr als eine vorübergehende Erscheinung

halten. Jetzt, wo die Kräfte der Vortragenden

Räthe wie unserer Volksvertreter wieder für um-

fassendere Aufgaben frei geworden sind, werden

wir nicht müde werden, daran zu erinnern, dass

die gründliche Umgestaltung unsrer Strafgesetz-

gebung und unseres Strafverfahrens eine Aufgabe

darstellt, deren Lösung vielleicht leichter, aber

gewiss ungleich wichtiger und dringender ist, als

die Schaffung eines einheitlichen bürgerlichen

Rechtes für das Deutsche Reich cs gewesen ist.

Wichtiger: denn ein grosses Reich kann sehr

gut bestehen, ohne dass sein bürgerliches Recht

in allen Reichstbcilen dasselbe ist; und Jeder von

uns weiss, dass auch das Bürgerliche Gesetzbuch

auf zahlreichen und einschneidenden Rechtsgebietcn

die alte Zersplitterung fortbcstehcn lässt. Jeder

Staat aber geht schweren inneren Verwicklungen

notbwendig entgegen, wenn breite Schichten des

Volkes das Vertrauen in seine Strafrechtspflege
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verloren haben, wenn die Urtheile seiner Straf-

gerichte das bedenkliche Kopfschütteln der Ruhi-

gen, den verbitterten Hohn der Leidenschaftlichen

hervorrufen.

Dass das Misstrauen gegenüber unserer Straf-

rechtspflege im Laufe der letzten Jahre immer
festere Wurzel gefasst hat, hebt der Vf. der

vorliegenden Schrift ausdrücklich und eindringlich

hervor. Darin liegt das Verdienst der Schrift.

Ihr Fehler aber besteht darin, dass der Vf. an
die Kritik des geltenden Rechtszustandes in der
Strafgesetzgebung, in der Gerichtsverfassung und
ganz besonders iin Strafverfahren herantritt,

ohne einen einheitlichen Grundgedanken und ohne
die sichere Grundlage, weiche nur die genaue
Bekanntschaft mit der ausgedehnten kriminal-

politischen Litteratur zu gewähren vermag. Da-
raus erklärt cs sich, dass er das Schwergewicht
auf die Kragen des Strafprozesses legt und uns
im letzten Theil der Schrift sogar die Grundzüge
einer neuen Strafprozessordnung entwickelt,

obwohl
,

wie jeder Blick in die Geschichte uns
lehrt, die Gestaltung des Strafverfahrens bedingt
ist durch die Auffassung, die in der jeweils gel-

tenden Rechtsordnung über Zweck und Wesen
der Strafe herrscht, obwohl also die Umge-
staltung des Strafverfahrens erst dann mit Aus-
sicht auf Verständigung erörtert werden kann,
wenn in dieser grundlegenden Frage eine Eini-
gung erzielt ist. Aus jenem methodischen Fehler
erklärt es sich weiter, dass der Vf. eine ganze
Reihe von einzelnen Vorschlägen macht, die
untereinander in keinem Zusammenhang stehen,
dass er Unwichtiges breit, Wichtiges kurz oder gar
nicht behandelt. Ein Bericht über die von dem
Vf. gemachten Vorschläge ist daher an dieser
Stelle gar nicht möglich. Erwähnt sei nur, dass
er Schöffengerichte für Strafsachen mittlerer
Ordnung und die Ersetzung der Staatsanwalt-
schaft durch deputirte Richter verlangt. Der
erste dieser beiden Vorschläge ist eine der vom
Vf. selbst gerügten .Halbheiten«, da er für die
schwersten Straffälle das Schwurgericht und da-
mit die Zersplitterung unseres erstinstanzlichen
Verfahrens fortbestehen lässt. Der zweite Vor-
schlag aber wird in Fachkreisen kaum Beifall
finden; am wenigsten bei uns Theoretikern, die
u'ir in den Staatsanwälten gegenüber den rein
privatrechtlich geschulten Richtern immer noch
die zuverlässigsten Träger des mehr und mehr
sich verflüchtigenden strafrechtlichen Wissens
schätzen. In diesem Umstande, den der Vf. gar
nicht erwähnt hat, also in der ungenügenden Aus-
bildung der Strafrichter, erblicke ich nach wie vor
e.nen der wichtigsten Gründe dafür, dass die
Rechtsprechung unserer Strafgerichte die Füh-
lung mit dem Kechtsbewusstscin des Volkes ver-
loren hat. So lange die strafrechtliche Aus-
bildung unserer künftigen Richter so arg ver-
nachlässigt wird, wie das zumal in IYeusscn

der Fall ist; so lange man dem jungen Juristen

im ersten Semester von Amts wegen sagt, dass

die Uebungen im Zivilrecht und im Zivilprozess zu

einem ordentlichenStudiengang gehören, das Straf-

rechtspraktikum aber nicht: so lange darf man
sich auch nicht wundern, wenn die Strafrechts-

pflege nicht besser, sondern schlechter wird.

Und cs hat nicht den Anschein, als ob diese

verhängnissvolte Ueberschätzung des Privat-

rechtes bald besserer Einsicht Platz machen
sollte.

Halle a. S. Franz v. L-iszt.

. Kunstwissenschaften,

A. Kalkmann, Die Quellen der Kunstgeschichte

des Plinius. Berlin, Weidmann. 1898. VIII u.

200 S. 8°, M. 9.

Dass der Grundstock der kunsthistorischen

.Abschnitte des älteren Plinius dem .Autor durch

Varro übermittelt ist und in letzter Linie aul

die Schriften der Bildhauer Xenokrates von
Sikyon und Antigonos von Karystos zurückgeht,

darf als das gesicherte Ergebniss der langen

Reihe von Untersuchungen gelten, die durch

O. Jahn vor einem halben Jahrhundert begonnen
wurden und die sich, so sehr sie anfänglich aus-

einanderzugehen schienen, jetzt dem rflckblicken-

den Auge als sämmtlich demselben Ziele zustre-

bend erweisen. Eine Fülle von Fragen bleibt

aber daneben noch offen. Wie stellt sich Anti-

gonos zu Xenokrates? Welche weiteren Quellen

sind benutzt? Wie vieles hat Plinius selbst hin-

zugethan? Wie ist das Eigenthum der einzelnen

Autoren abzugrenzen? Man kann es daher nur

mit Dank und Freude begrüssen, wenn ein um-
sichtiger und nüchterner Forscher das ganze
Problem von Neuem behandelt. Es war dies

auch nach der bei aller anerkennenswerthen
Kritik doch wesentlich kompilatorischen Zusammen-
stellung, mit der Miss Seilers ihre Ausgabe der

betreffenden Plinius-Kapitel eingelcitct hat, durch-

aus nicht überflüssig. Kalkmanns Schrift spricht

noch nicht das letzte Wort, aber sie bringt die

Untersuchung um ein bedeutendes Stück vor-

wärts, namentlich in der Frage der chronologi-

schen Daten, der das erste Kapitel gewidmet
ist. Diese auf die Chronik des Apollodor zurück-

zuführen, lag bei ihrem ausgesprochen apollodo-

rischen Charakter ungemein nahe, und so ist es

denn auch von verschiedenen Forschern, nament-
lich von Furtwängler, geschehen. Aber doch
stellen sich dieser Annahme grosse Bedenken in

den W eg . vor allem der enge Zusammenhang
der Daten mit den Xenokratiscbcn Urtlieilen.

Wenn es nun auch K. keineswegs gelungen ist,

alle diese Schwierigkeiten wcgzurfiumcn, so hat

er doch ein gewichtiges Moment für Apollodor
in die W agschale geworfen durch den Nachweis,
dass die Worte 35, 61 ab hoc (Apollodoro)
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artis fores aperlas Zeuxis Heracleotes inlravil

m\ die entsprechenden 34, 54 (Phidias) primus

arlem loreulicen aperuisse atque demonstra-

risse rnerilo indicatur — 56 (Polycletus) hie

consumwasse haue scientiam indicatur cl loreuticeu

sie erudisse ul Phidias aperuisse von den Xcno-

kratischen (Jitkcilen abzutrennen und mit höchster

Wahrscheinlichkeit dem Apollodor zuzuweisen

sind. Damit scheint der Grundstock des chro-

nologischen Schemas als apollodorisch erwiesen.

Ob aber auch die Synchronismen? Mag es sich

bei Hageladas und Kallon immerhin um jüngere

Namensvettern der berühmten Künstler handeln,

mag memethalb eine antike Tradition dem Kri-

tios die Tyrannenmördergruppe abgesprochen

and ihn selbst tiefer herabgerückt haben, einem

Gelehrten vom Range Apollodors die Unwissen-
heit oder Flüchtigkeit zuzutrauen, dass er zwei
führende Künstler wie Pythagoras und Myron
spater ansetzt als Phidias und sie zu Zeitge-

nossen des Polyklet macht, dazu wird man sich

nur schwer entschlossen können. Und wenn
andererseits Apollodor die Plastik erst mit Phi-

dias beginnen lässt, so zeigt er damit, dass die

archaische Kunst für ihn nicht existirte; denn
Bupalos und Athenis hat er wohl nur um des
Hippooax Willen erwähnt, und ob ihm der Ab-
schnitt über Dipoinos und Skyllis von K. mit
Recht zugewiesen ist, erscheint äusserst fraglich.
K bemerkt S. 7 selbst mit Recht, dass eigent-
lich kunstgeschichtliches Interesse dem Chronisten
i'urchaus fern gelegen habe. Und ein solcher
Mann sollte ganz obscure Künstlernamen in seine
Cbrcmik aufgenommen und lange Schülerdia-
dochien, wie sie sich namentlich in der Maler-
gcschicbte finden, aufgestellt haben? Kurz, der
n ei

*
trc Ausbau der Apollodor-Hypothese scheint

mtT " cnigcr geglückt und gegen einen allerdings
'CTtaluiissinässig nebensächlichen Punkt kann
m 1 energisch genug Verwahrung eingelegt
"erttn. Ich meine die Behauptung, dass der
apolludor, dessen Vers auf Zeuxis 35, 62 mit-
!“?lt Wlrd

> «M» der Maler, sondern der Cbrono-
5C

’.
- " uzu ohne jede Veranlassung dein

""f
ein 80 grobes Missverständniss unter-

ic ‘en. Auch die Icpigramme des Zeuxis und
arrhasius werden sehr zu Unrecht verdächtigt.

T ,< ,
.

dlcsi: me,nschen Signaturen der grossen

diuw "ri

"
?
n<^*rs

’ a 's die vornehme Weiterbil-
I «« «tiilttra dcs Kuthymides?

Kfaai**

° C ^ ^ronik wird wohl nur wenige

Lin
'V'

T
' u"d :iuch diese z. Tb. vielleicht nicht

lichun

CT 56 St Udd :l
' 5t,n<lern w egen ihrer Be-

hahen^ 'i
P°*‘t'K*,en Ereignissen, aufgezählt

uä„ji' . .

Synchronismen, wie selbstver-

«in 'Ir
T

.

hCriachos
’ werden vorgekom-

aemn'i / ..

cr ^ lc me ‘stcn
> und vor allem die

m w,rd * sPä— *“««

tnuthet tute’ i’

e SC|,U" ^ nrtwängler ver-
er also auch in diesem Punkte

Recht behält. Warum nun dieser Spätere nicht

eben Plinius gewesen sein soll, dem doch K.

selbst S. 4 „unverkennbares Interesse für chro-

nologische Bestimmungen“ nachrühmt, vermag ich

nicht einzusehen. Auf diese Weise würde sich

auch die Konkordanz mit der Reihenfolge der

Xenokratiscben Kunsturthcile am einfachsten er-

klären. Denn dass diese Reihenfolge durchaus

im Sinne einer zeitlichen .Abfolge verstanden

werden muss, ist nicht, wie K. meint, eine all-

zusehr in Rechnung gestellte Möglichkeit, son-

dern eine auf philologischer Interpretation ge-

gründete Gewissheit. Und dass diese Reihenfolge

nicht erst von Plinius beliebt, sondern von

Xenokratcs überkommen ist, erhellt zur Genüge
daraus, dass jeder V ersuch, die Urtheilc nach

der wirklichen chronologischen Folge der Künst-

ler: Pythagoras, Myron, Phidias, Polyklet, Lysipp

zu ordnen, kläglich scheitert. Wenn Telephanes

und Praxiteles ausserhalb der Reihe stehen, so

erklärt sich das daher, dass ein charakterisiren-

des Urtheil über sie nicht abgegeben wird. Sie

waren in den Augen des Xenokrates nicht in

demselben Sinne Klassiker wie jene fünf.

Jene von K. als apollodorisch erwiesenen

Worte eröffnen aber nach einer anderen Seite

hin eine wichtige Perspektive. Phidias und

Apollodor die Bahnbrecher, Polyklet und Zeuxis

die Vollender: das ist nichts anderes, als die in

der Schriftstellerei iwpl *6pr,fidvu>v seit Epboros

beliebte Gegenüberstellung des tüperrjs und des

Cr
(

)vu>tT£ (vgl. Wendling Herrn. XXVIII 3921

).

Auf die Bedeutung dieses Litteraturzwcigcs für

die Quellenanalyse des Plinius habe ich schon

wiederholt hinzuweisen Gelegenheit gehabt. Aber

die verdienstlichen Arbeiten von Kreminer und

Wendling über die eöpyijiciTa vernachlässigen die

Kunstgeschichte ebenso, wie die archäologischen

Untersuchungen die Existenz dieser wichtigen

Quellenschriftstcller ignoriren. Apollodor muss

eine derartige Schrift ziemlich frühen Datums

benutzt haben, sonst würde er die durch die

Antiquare des 3. und 2. Jh.s, vor allem Polemon,

wieder entdeckten Vertreter der archaischen

Kunst nicht ganz bei Seite gelassen haben.

Auch die bisher für Xcnokratisch geltende Be-

merkung über Pythagoras 34, 59 primus ner-

vös et veuas expressii schmeckt nach einer ähn-

lichen Quelle, wenn auch in diesem Falle gewiss

nicht Apollodor der Vermittler ist. Freilich

könnte schon Xenokrates einen Schriftsteller

Kip* t'jp^pavaov benutzt haben oder vielmehr selbst

ein solcher gewesen sein. Das wäre in der

That der Fall, wenn die grossen Abschnitte

über die Inkunabeln der Malerei, die K. nach

Jahns und Münzers Vorgang dein Xenokrates

zu weist, ihm wirklich gehören sollten. Möglich

ist das, aber ein strikter Beweis ist bis jetzt

noch nicht erbracht; und so lange das nicht

geschehen ist, hat inan auch mit der andern
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Möglichkeit zu rechnen, dass alles auf «upfy&ara

Bezügliche aus den Xenokratischen Partien aus-

zuscheiden ist.
'

In dem zweiten Abschnitt „Xenokrates, An-

tigones“ wird der Antheil des letzteren an der

wissenschaftlichen Ausarbeitung der Kunstge-

schichte noch mehr beschränkt, als es bereits

von Münzer geschehen war. Während ihn dieser

doch noch als „Ueberarbeiter und Erweiterer“ des

Xenokratiscben Werkes gelten lässt, setzt ihn

K. zum blossen Herausgeber herab, dessen

eigener Antheil sich auf wenige Zusätze und

auf Milderungen allzu herber Urtheile beschränkt.

Ich habe früher dem Antigonos eine viel selb-

ständigere Stellung zugewiesen, ja in ihm den

eigentlichen Träger der wissenschaftlichen Arbeit

gesehen. Die neuere Ansicht kann zu ihren

Gunsten geltend machen, dass Xenokrates und
Antigonos stets nebeneinander, nie aber im

Gegensatz zueinander zitirt werden. Sollte sie

Recht behalten, so würde die von mir dem An-

tigonos zugeschriebene Leistung einem anderen

gehören. Auf den Namen kommt cs nicht an,

wohl aber auf die Thatsache, dass einmal eine

Umwerthung der grossen Künstler erfolgt ist,

die die L'cbcrschätzung der sikyonischen Schule

in ihre Schranken wies und die attische Kunst
auf den ihr gebührenden Platz erhob, und dass,

wohl im Zusammenhang damit, die Meister der

reifen archaischen Kunst in den Gesichtskreis

der Forschung gezogen, das gegenseitige Ver-
hältniss der einzelnen Künstler untersucht und

Schülcrdiadochien aufgestellt wurden. Wer dies

gethan hat, ist der eigentliche Schöpfer der
wissenschaftlichen Kunstgeschichte. War es nicht

Antigonos, so müssen wir bekennen, dass wir

den grössten Kunsthistoriker des Alterthums,

auf den u. a. die Urtheile bei Quintilian und
Pausanias zurückgehen, dem Namen nach zur

Zeit noch nicht kennen. Wir können dann nur
sagen, dass er nicht älter als Polemon und nicht

jünger als Cicero gewesen sein wird. Diese
verschiedenen Strömungen kommen in den
neueren Darstellungen, die eine mehr nivellirende

Tendenz zeigen, nicht genug zu ihrem Recht.
Bei K. zumal vollzieht sich die Entwicklung der
kunsthistorischen Forschung fast in einer regel-

mässig ansteigenden Linie.

Von geringerem Belang ist die Frage, ob das
anekdotische Material dem Antigonos oder wofür
sich K. nach dem Vorgang von H. L. Urlichs,

Münzer und Miss Seilers unter Beibringung guter
neuer Argumente entscheidet, dem Duris verdankt
wird. Dieser älteste unter den kunsthistorischen
Autoren des Plinius wird zusammen mit dem
jüngsten, C. Licinius Mucianus, im dritten Ab-
schnitt behandelt. Damit ist die Reihe der selb-
ständigen Quellenschriftsteller erschöpft; denn
Benutzung des Pasiteles stellt K. strikte in Ab-
rede. ln dem letzten Abschnitt

:
„Sammelwerke,

Rhetorische Quellen. Künstler-Katalog“ ist nament-

lich die Analyse der alphabetischen Künstlerlisten

gut gelungen. Von der Modekrankheit, hinter

jedem pointirten Ausdruck ein Epigramm zu

wittern, hat sich leider auch K. nicht ganz frei

halten können.

Ein Schlusswort fasst die hauptsächlichen Er-

gebnisse scharf und übersichtlich zusammen.

Sorgfältige Indiees und eine vorangeschickte In-

haltsübersicht sind um so dankenswerter, als

der Vf. namentlich im ersten Kapitel ungebührlich

viel mit Vorwärts -Verweisungen operirt. Von
den zahlreich cingestreuten Einzeluntersuchungen

sei die kritische Analyse der Nachrichten über

die Künstler des Mausoleums besonders hervor-

gehoben. Sehr beachtenswert, wenn auch

schwerlich haltbar ist die Hypothese einer doppel-

ten Tradition über die Künstler der Tyrannen-

mörder.

Es ist ein Stück ehrlicher Arbeit, das vor

uns liegt. Die archäologische Wissenschaft wird

gut thun, den gebotenen Anregungen aufmerk-

sam zu folgen.

Halle a. S. C. Robert.

Notizen und Mittheilungen.

Hr. Dr. Julius Elias, der redaktionelle Leiter der

autorisirten deutschen Ibsen-Ausgabe, bittet uns um
Aufnahme der folgenden Mittheilung: „Hr. Privatdoz.

Dr. R. M. Meyer zitirt in seiner Uesprechung des 2.

Bandes unserer Ausgabe (DLZ. 1898, Sp. 1932 ff.) zwei
Verse. Diese Verse sind nicht von E. Klingcnfeld.

sondern von Chr. Morgenstern übersetzt worden. Der
Herr Ref. konnte das nicht wissen. Angesichts des
allzu nahen Ausgabetermins musste in der Uebersetzung
des „Olaf Liljekrans - gegen das Ende hin eine Arbeits-

teilung eintreten. Der Vierzeiler, dem die beiden Verse
entnommen sind , steht koupletarlig im Prosatext ver-

loren; er gehörte dem Pensum des Hrn. Morgenstern an.*

Das Comite de Patronage des Etudiants etrangers
in Grenoble, an dessen Vorsitzenden Hrn. Marcel
Reymond, 4 place de la Constitution, Anfragen zu
richten sind, thcilt mit. dass an der Universität ein

beständiger Unterricht im Französischen für

Ausländer eingerichtet ist. Er beginnt mit den Ferien-

kursen in den Monaten Juli bis Oktober und wird dann
während d. Schuljahrs fortgesetzt. — Das Rundschreiben
erwähnt auch, dass in Grenoble e. Lehrstuhl für ital.

Litteralur errichtet worden ist, d. einzige, den cs in

Frankr. giobt.

Die serb. Skupschtina hat den ihr von d. Regicrg
vorgelegten Gesetzentwurf angenommen, nach dem die

Belgrudcr Hochschule in e. vollständige Univer-
sität umgcwandelt werden soll.

Gelehrte Gesellschaften und Vereine.
Sitzgsber. d. Kgl. Preuss. Akad. d. Wiss. zu Berlin.*)

8. Dczbr. Gesammtsitzg. Vors. Sekretär : Hr. Auwers.
’) Hr. Wcinhold las üb. synlakt. Erschcingn.

in der schlesischen Mundart. Nach einer allgc-

*) Sondcrabdrückc auch der in den Sitzungsberichten er-
schienenen .MiuheUungcn sind vom l. Jan. iS 1*/ ab zum Preise von
0,50 und l M. (mehr als 2 Bogen stark 2 M.) durch die Verlags-
buchhandlung von G. Reimer zu beziehen.

') Erscheint nicht in den akademischen Schriften.

Digitized by Google



42
7. Januar. DEUTSCHE UTTERATURZEITIJNO 1899. Nr. 1.

meinen Einleitung wurde der pleonnstische Gebrauch der

tonjunctionen dass und und behandelt.

IS. Dezbr. Sitzg der phil.-hist. Kl. Vors.Sekr.: Hr. Diels.

*) Hr. Brunner las üb. d. Schranken d. Ver-

gtbesfreiheit in den Rechten der Langobar-

den,' Oberdeutschen und Thüringer und in

Bordgermanischen Rechten. Die Untersuchung

fasst zunächst jene german. Rechte ins Auge, welche

die Vergabung eines Kopfthcilcs entweder schlechtweg

oder doch zum Seelenhcilc gestatten. Von diesen wer-

den das langobardische , das baicrische. das alemanni-

sche, das gütMndische Recht, die gotischen und die däni-

schen Hechte besprochen. Vermutlich ist auch das thü-

rinpsche Recht dahin zu zählen. Die übrigen german.

Rechte bleiben einer später vorzulegendcn Abhandlg Vor-

behalten. — Hr. Conze legte im Namen des Archaco-

logisch. Instituts die 3. und Schlusslieferg. der Architek-

tonischen Studien von Sergius IwanofT vor. Die Liefcrg,

behandelt die Caracallathermen und ist von Hrn Christian

Hülsen mit ausführlichem Texte versehen. Mit dem Er-

scheinen dieser Lieferung sind die testamentarischen Be-

stimmungen Iwanoffs nunmehr so weit erfüllt, dass der

Zinsertrag, abgesehen von einem für die römische Insti-

iuUbibliöthek bestimmten Betrage, fortan zwischen d.

Kaiserl. niss. Akad. d. Wiss. und dem Kaiserl. dtsch.

Archaeolog. Institute getheilt zur Verwendung kommen
wird, seitens der russ. Akad, zu Preisen für naturwissen-
schaftliche Werke, seitens des deutschen Instituts zu Aus-
grabgs-l’nteTsuchgn.

3. Jahresversammlg der Kgl. Sächs. Kommiss,
f. Geschichte.

Am 7. Dezember 1898.
Bericht des gcschäftsführenden Mitgliedes,

Prof. K. La mp recht.

\<>n den Schriften der Kommission ist vor kurzem
die erste. Ant Graff, Bildnisse v. Zeitgenossen d.
Meisters, bearb. von Dr. Vogel, ausgegeben worden. —
Im Druck weit fortgeschritten ist die Ausgabe d. Be-
richte d. Kursachs. Rathes Hans v. d. Planitz
an Fried r. d. Weisen aus d. Roichsregiment in
-Nürnberg 1521/23, bearb. von Prof. Dr. Virck; diese
Berichte werden in Febr. oder März 1899 herausgegeben
«erden. Unter der Presse ist auch die Bearbeitung der

U ' ^ r ‘ e ^c z - Gesch. des Kurf. Moritz von
utdoz. Dr. Brandenburg; der 1. Bd. wird voraus-

sichtlich im Herbst 1899 erscheinen. Von den Grund-
-rten des Künigr, Sachsen, deren Bearbeitung

•wnivrath Ermisch leitet, sind bisher 2 Blätter fertig-

.*• abcT nocb n i°bt ausgegeben worden. Auch eine

r. ^
ure von Archivrath Ermisch mit Erläutergn. zur

. j
Grundkarten liegt erst im Manuskript vor

.
««nächst gedruckt werden. Für 1899 kann

fLkT
dg>

,

c,TWr vveiteren Anzahl von Blättern u. das

üfiii

nen
ii°

*er ^IS dab,n fertig gewordenen in Aus
«wgcsielk werden. - Vom Flurkartcn alias d

w-ri f f’

a
.
c
.

hsen ’ I«arh. von Dr. E. O. Schulze

clor.

0
!* !' j

eft
-. von den Akten “ »riefen Heg

Utfi
»ärtigen. bearb. von Prof. Gcss, den

dis -hu"!
r, ' sch . d. Bauernkrieges in Mittel

dc5
^’*»'b- VOn Archivar Dr. Mcrx. und der Gesch

die erd*..
,nanz'vesens. bearb. von Dr. Wuttke, wcrdci

SÄJJÄ “1 Mskr - 2U Ende d. J. 1899 voraus

Buches Krfedr^d V!*™ 1 d ‘C Au*ßabc dcs , ehens

-Bchivrnihn ,

StrenRen v J * 1349 - b«arb - von

skripi verfrisi
Uad Dr. Bcschorner. wird im Manu

Bianerv vioii* .

S
.

chun im Sommer 1 899 vorgelegt werden

Wechsel dir?-

1 a
U
C

.

h dcr von LiPPcrt bearb. Brief

Kaiserin
rslin Maria Antonin mit d

tentcn am h ?<

1

* u

^

beres > a- — Für die dem Assis

ShttUacfcri«’ f ’ ’
v*
Seu,n zu Öraunschw.. Dr. Flechsig

Tafel^wTbe Hauptwerke der sächs
des vwAn« iV* und J rbs sind im Laufe

res von dem weit durch die Museen

und Kirchen Sachsens u. d. Nachbarländer verstreuten

Material zunächst 340 Photographien aufgenommen
worden. Schon jetzt ist erkennbar, dass die sächs,

Malerei bedeutender gewesen ist, als man dies bisher

anzunehmen geneigt war; cs treten bereits einige von-

einander unterscheidbare lokale Schulen hervor. Im

nächsten Jahre wird diese Sammlung zu vervollständigen

sein; eine VerÖffentlichg ausgewähltcr Werke Lucas
Cranachs hofft man, schon 1899 erscheinen lassen zu

können, die ein Seitenstück zu den 1898 veröffentlicht.

Bildnissen Anton GrafTs bilden würde. — Die Gcsch.
d. sächs. Zentralverwaltung wird künftig von Dr.

Treusch v. Buttlar bearb. werden; sie soll in einem

Bande abgeschlossen werden . in dem zu gleicher Zeit

die Entwicklg. d. Zentralvcrwaltg. der nord- und mittel-

dtsch. Territorien vergleichsweise herangezogen wird.

— Von neuen Aufgaben ist die Hcrstellg einer hist.-

geograph. Beschreibg. d. Bistümer Meissen und
Merseburg im Rahmen einer von d. Konferenz d.

dtsch. Publikationsinstitute angeregten allg. hist, kirchl.

Geographie Dtschlds. Scminaroberl. Dr. Becker in Walden-

burg übertragen worden. Ferner ist eine umfassende

Gesch. d. geist Lebens d. Stadt Leipzig in Aus-

sicht genommen worden unt. d. Voraussetzg, dass der

Kommission eine bei d. Stadt Leipzig beantragte, vom
Käthe genehmigte, aber zur Zeit noch der Zustimmg. d.

Stadtverordneten bedürftige Beihilfe hierzu gewährt wird.

Es soll bestehen aus e. Gesch. d. Kirchen u. Schulen

Leipzigs von Rektor Prof. Kämmel in 1 Bd., e. Littgesch.

von Prof. Witkowski in 2 Bdn., c. Musikgesch. von

Realgvmnasiall. Dr. R. Wustmann in I Band und e.

einbänd. Kunstgesch.. deren Autor noch nicht feststeht.

Gleichzeitig würde die Kommiss, von sich aus die Be-

arbeitg. e. Wirthschafts- . Sozial- und Vcrfassgsgesch.

t.cipzigs ins Auge fassen. Endlich ist sie an c. Bearbeitg.

d. Matrikel der Univ. Leipzig v. J. 1559 ab herange-

treten; bis dahin ist die Matrikel bekanntlich von Prof.

Erler in Königsberg im Cod. diplomat. Saxon. reg. heraus-

gegeben worden.

Personalchronik.
Ernennungen, Auszeichnungen usw.

I. An Universitäten usw.: Die philosoph. Fak ult. d.

Univ. Heidelberg hat d. evgl. Pfarrer H. Hagen meyer in

Ziegclhauscn am Neckar in Ancrkenng s. Verdienste utn

d. Erforschg d. Kreuzzüge, namcntl. um d. Ausgabe u.

Kritik einschlägiger Quellenwerkc zum Ehrendoktor er-

nannt. — Der o. Prof. d. klass. Philol. an d. Univ.

Greifswald, Dr Eduard Norden, ist an d. Univ. Bres-

lau berufen worden. — Dem Privatdoz. f. dtsche

Littgesch. n. d. dtsch. techn. Hochschule in Prag. Dr.

Alfred Klaar, ist d. Titel u. Charakter eines ao. Prof,

verliehen worden. — Der Dir d. Gvmn. in Heidelberg,

Geh. Hofrnth Dr. Uhlig. ist z. o. Honorarprof. in d.

philos. Fokult. d. dort Univ. ernannt worden. — Zu

Mitgl. d. Maximiliansordens f. Wiss. u. Kunst sind in

d. Abth. f. Wiss. Prof. Dr. Kuhn in München u. Geh.

Rath Prof. Dr. Wein hold in Berlin ernannt worden. —

D. Wiener Geograph. Gescllsch. hat dem Erhzg.

Ludwig Salvator f. d. Verdienste auf d. Gebiete d.

geograph. Forschg d. Hauer-Mcdaille verliehen. — Der

Privatdoz. f. Nationalökon. an d. Univ. Wurzburg. ur.

Max v. Hcckel, ist als ao. l’rof. an d. Akad. zu Münster

berufen worden. - Die rechts- u. staatswisscnschaftl.

Fakult d- Univ. Strassburg hat d. Ministcrialrath Leoni

z. Ehrendoktor ernannt. — D. Jurist. Fakult d. Univ.

Tübingen hat den württemb. Justizminister v. Breitling

,
Ehrendoktor ernannt.

, ^ B . _

1L An Gymnasien usw.: Gbcrl. Prof. Dr- B^se

in kgl. Augusta-Gvmn. in Koblenz ist z. Dir. d. kgi.

>ymn u. Healgymn. in Neuwied, Ober!. 1 roT Dr.

ch wertzell am Gymn. zu Bonn z. Dir. ^ Neolsch.

it Progymn. in Solingen. OberL IVof. Dr. Hessen

amp am Gymn. in Düsseldorf z. Dir. d. etifU. Gimn.

i Düren ernannt worden.
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Todesfälle;

Der o. Prof. f. Strafrecht u. Rechtsphilos., Dr. Ado-
lnr Schnicrer, am 9. Dezbr., in Budapest; d. Orienta-

list Max Grünbaum. am 11. Dezbr., 82 J. alt, in

München; d. geistl. Rath u. fr. Prof, am Lyceum Hosia-

num, Franz Hipler, 66 J. alt, in Frauenburg: P. M.
Tretjakow, d, Stifter d. Tretjnkowsehen Gemäldegalerie,
am 18. Dezbr., in Moskau; der o. Prof. d. Geologie u.

Paläontol. Dr. Wilhelm Dam es, am 22. Dezbr., 66 J.

alt, in Berlin; der o. Prof. d. Theol. D. Fried r. Nitzsch,
am 23. Dezbr., 56 J. alt, in Kiel; d. ao. Prof. d. kathol.-

theol. Fakult. Bernhard Fech trupp, am 23. Dezbr.
in Bonn.

Universitätsschriften.

Inauguraldissertationen.

Aus dem Gebiete der

Philosophie. Th. Kerrl. Zur Lehre v. d. Aufmerk-
samkeit. Greifswald. 115 S. — E. Reinhardt, Lotzes
Stellg z. öffenbarg. Erlangen. 55 S.

Philologie. B. Läufer. Klu „bum bsdus pai sfiin po.
E. verkürzte Version d. Werkes v. d. 100000 Nägas.
Lpz. 39 S. — J. Löwenstein, Maimonides* Commentar
z. Traktat Bekhoroth im arab. Urtext mit verbessert,
hebräisch. Uebcrsetzg. u. mit Anmerkgn. versehen. Er-
langen. 55 S. — H. Pfnff, D. Vokale des mittelpommer-
schen Dialekts. Lpz. 62 S. — R. Kistenmachcr. D.
wörtl. Wiederholgen im Beowulf. Greifsw. 46 S.

Geschichte. W. Brandt. D. mark. Krieg geg. Sagnn
u. Pommern 1476, 79. Greifsw. 96 S.

Staats- m. Sozialwissenschäften . Chr. G. Barth. D.
von 1 865/95 erzielten Fortschritte d. Kcnntn. fremd.
Erdthoilc in ihren Einwirkgn. auf d. staatl. u. wirthschaftl.
Leben d. Dtsch. Reichs. Lpz. 183 S. — W. Etzel. D.
Krankenvcrsicherg. d. land- und forstwirthschaftl. Arbei-
ter sowie d. Dienstboten in Württemb. Erlang. 142 S.— E. Poettckc, D. partielle Erneuerg. von Reprasen tativ-
kürpem unt. besond. Beriicksichtigg. d. dtsch. Bundes-
staaten. Greifswald. 42 S.

Rechtswissenschaft. K. Arendt, D. Rechte d. Gläu-
bigers, welchem die an Erfüllgsstatt gegeb. Sache evin-
cirt worden ist. Erlang. 54 S. — Frdr. Duule, D.
Phonograph u. s. Stellg z. Rechte. Erlang. 48 S.

Schulprogramme.
Aus dem Gebiete der

Philosophie. J. Dräseke, Zum Streit üb. die Mittel-
dinge im 17. u. 18. Jh. Wandsbek, G. u. Rcnlsch.
[Festschr.] 12 S.

Pädagogik. R. Poop, D. Ziel d. evgl. Rclig.-Unterr.
an d. sächs. Realsch. mit besond. Beriicksichtigg. d.
kirchgeschichtl. Unterr.-StofTes. Werdau. Rcnlsch. 18 S.— H. Steuding, D. Behdlg. d. dtsch. Nationallitt. in d.
Oberprima d Gymn. an d. Hauptwerken Goethes erläu-
tert. Wurzen. G. 49 S. — G. Schilling, Dramaturg.
Propädeutik im AnschL an die „Hamburg. Dramaturgie*
f. d. Untcrr. im Gymn. (Prinm) benrb. HL Züllichau,
Püdag. 37 S.

Philologie. A. Knorr, Bcitr. z. Erkliirg. einiger Stellen
d. Aencide. Belgard, G. 27 S. - R. Klotz, D. Aus-
sprache d l atem, in d. Schule. Treptow n. R., G. 22
S. — F. Tcichmiülcr. Grdbcgr. u. Gebrauch v oucio'r
«• auclorihts. II. Wittstoek. G. 36 s. — G. Myska
L). Wortspiele in Gottfrieds v. Strassb. Tristan, Tilsit!
Realg. 36 S. — \V. Wandschneider. Sprachgebrauch b.
Alph. Daudet. Weimar, Gr. StadLsch. 34 s.

Geschichte. R. Buchwald, Xabuchodonosor II. v li
hvlon. Mit besond. Beriicksichtigg d. Keilschriftfonch
Gr. StrchliLz, G. 2(1 S - Th. ITeuss, l.ilouen vor ,'K

Jahren. Tilsit, ü. 12 S.

Neu erschienene Werke,
vom H, Ws Sl. Dezember in der Redaktion eingeticfert.

Akten zum Schisma in Strassburg. Domkapitel
1583—1592. Mitgeth. v. AI. Meister. [S -A. aus d.

Mitthlgn d. Gesellscb. f. Erhaltg d. geschieht!. Denk-

mäler im Eis. XIX, 1.) Strassb.. Strnssburg. Druckerei

u. Verlagsanstalt.

Alexanderlied, D., J. Pfaffen Lamprccht. ln nh.-

Jtsch. llcbcrtragg v. R. Ed. üttmann. (Bibi. d. Ge-

sammtütt. 1210/16.] Halle. Otto Hendel. Geb. M. 2.

Boehlau, J., u. F. von Gilsa zu Gilsa, Neolitl. Denk-

mäler aus Hessen. [Ztschr. d. Ver. f. hess. Gcsch. u.

Landeskdc. N. F. 12. Suppl.-H.] Kassel, Druck v.

L. Doll.

Brentano, L., Ccsamm. Aufsätze. I. Bd.: Erb-

rechtspolitik. Sttlg., Cotta Nf. M. 14.

Dobschütz, E. von, Christusbildcr. Untersuchgn z.

Christi. Legende. I. Hälfte. Lpz., Hinrichs. M. 20.

Fulda, L., Herostrat. Tragödie. Stttg. , Cotta Nf.

M. 2.

Hauser, A.. Stillehre d. architekton. Formen d.

M.-A.s. Wien, Holder. M. 2.

Holtzmann, H. J.. R. Rothes spekulatives System.

Freiburg. Mohr (Siebeck). M. 5,60.

Jahreshefte d. österr. archäolog. Institutes in Wien.
Bd. I. Wien. Holder.

Kehrer, F. A.. Uebt d. Vorgänge bei d. Wundheilg.
Akad. Rede. Heidelberg. Univ.-Buchdruck, v. J. Hörning.

Krieg. M., D. Wille u. d. Freiheit in d. neuer Philo-

sophie. Freiburg i. B., Herder. M. 1,50.

Lacour-Gayct, G., L cducation politique de LouisXIV.
Paris. Hachette. Fr. 7.50.

Lanc-Poole, St., Saladin and the Fall of the Ktng-

dom of Jerusalem. [Hcroes of the Nations. XXIV.]
New York. Putnam’s Sons. Geb. Sh. 5.

Lamperiere. Anna, Le rolc social de lu femmc.
Paris, Alcan. Fr. 2,50.

Leiters, The, of Abu VAlfi, cd. by D. S. Mar-

goliouth. [Anecdota Oxonicnsia. Semit. Serics. P. X.]

Oxford, Claxendon Press (Lond., Henry Frowde).
Sh. 15.

Levi, G., Zur Gesch. d. Rechtspflege in d. Stadt

Strassburg i. E. Strassb., Ludolf Heust. M. 3.

Lieder, Dtsche, auf d. Winterkönig. Hgb. v. R.

Wölkau. (Bibi, dtsch. Schriftsteller aus Böhm. 8.J

Prag, Calve.

Maria, G.. Soziale Beweggn u. Theorien bis z.

modern. Arbeitcrbewcgg. [Aus Natur u. Geistcswdt.
11.] Lpz., Teubner. Geb. M. 1.15.

Mathcsius, J., Ausgcwähltc Werke. 3. Bd.: Luthers
Leben in Predigten. Hgb. v. G. Loesche. [Bibi, dtsch.

Schriftsteller aus Böhm. 9.] Prag, Calve.
Meyer, J. G., D. natürl. System d. Wissenschaften.

Strassb., Heitz & Mündel. M. 1.

Meyer, Paul, Le Livre-Journal de Maitre Ugo Tcralh,

notaire et drapier ä Forcalquier (1330— 1332). [Notices

ct Extraits des mss. de la Bibi. Nat. et autres biblio-

theques. XXXVI.) Paris, C. Klincksieck. Fr. 2,60.

Monarchie, D. oster. • Ungar. , in Wort u. Bild.

Lief. 314. Ungarn. 5. Bd. (2. Abth.), 15. H. Wien.
Holder. M. 0,60.

Müller, F. Max, Rämaknshna, his life and savings.

Lond., Longmnns, Green and Co. Geb. Sh. 5.

Na gl. J. W.
,

u. Zeidler, J., Dtsch. -österr. Uttgesch.
15. u. 16. Lief. Wien, Carl Fromme. Je M. I.

Penck, A.

,

Fricdr. Simony. Leben u. Wirken c.

Alpenforschcrs. |Penck's Geograph. Ahhdlgn. VI, 3.]

Wien. Ed. Holzel. M. !2.

Philonis Alexandriae opera quac supersunt. Vol. III

cd. P. Wendland. Brl., Georg Reimer. M. 9.

Räuber, A.. D. Don Juan Sage im Lichte biolog.

Forschg. Lpz.. Arthur Georgi. M. 2.

Realen cyklop. f. protest. Theol. u. Kirche. Begr.

v. J. J. Herzog. 3. A. hgb. v. A. Hauck. H. 51/52.

Lpz., Hinrichs. Subskr.-Pr. M. 2, Einzelpr. M. 4.
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Reckendorf. H., D. syntakL Vcrhiltn. d. Arabischen.

II. “Hi. Leiden. Buchhdlg u. Druckerei vorm. E. J. Brill.

Roberte, E. de, Les fondements de I’Ethique. Paris,

Mein. Fr. 2,50.

Sachs, Hans, Drei Fastnnchtspielc. Für d. moderne

Bühne frei bearb. v. C. M. Klob. Wien, Georg Szelinski.

Schnitze, E., Engl. Volksbibliotheken. Brl., Verl.

J. Abegg’Stiftg d. Ges. f. Verbreitg v. Volksbildg.

Steinbeck, Joh., D. Verhältn. v. Theologie u. Er

kenntfliss-Theorie erörtert an den theolog. Erkenntniss-

Theorien von A. Ritschl u. A. Sabatier. Lpz., Dörffüng
& Frenke. M. 6.

Textkrit Arbeit, E., d. 10. bezw. 6. Jh.s. hgb. nach
e. Cod. d. Athosklosters Lawra v. Ed. Frh. v. d. Goltz.

[V. Gebhardt u. Harnacks Texte u. Untersuchgn z. Gesch.
d. altchristl. Litt N. F. II, 4.] Lpz., Hinrichs. M. 4,50.

Tragödien. Griech., übs. v. U. v. Wilamowitz-
Mocllendorff. Bd. I. Brt., Weidmann. Geb. M. 6.

Werner, R., Brüder aus d. dtsch. Seekriegsgcsch.
von Germanicus bis Kais. Wilh. 11. Münch., J. F. Leh-
mann.

Wobbermin, G. f Altchristl. liturg. Stücke aus d.
Gesch. Aegyptens. — Jeep, L. , Zur Ueberlieferg d.

Pbiloslorgios. (v. Gebhardt u. Harnacks Texte u. Unter-
sag" z. Gesch. d. altchristl. Litt. N\ F. II, 3b.]
Lpz., Hinrichs. M. 2.

Wunderlich, H., D. Kunst d. Rede in ihren Haupt-

es™
an d. Reden Bismarcks dargestellt. Lpz., Hirzel.

Zimmermann, E. J., Hanauer Chronik. H. 1 — 6.
Hansu. Fr. König in Komm. Je M. 1.

Zschimmer, W„ D. Offerte an d. Publikum.
«Mtix-k. Inaug.-Dissert. Rostock, Carl Boidt'schc Hof-
Buchdruckerei.

Demnächst erscheinende Werke.
Aus dem Gebiete der

,. H. P., Marcus-Studien. Berl
iWtorhke. M. 2. - Tamm. H. C„ D. Wesen ,

n*i Glaubens. Ebda. Etwa M. 3.
Wik%<r. Anthoiog. graeca epigrammatum Palatin«» Pleaude . Ed. H. Stadtmüller. 11,1. I.pz

G

“‘”cr ~ *“'*• A -’ D - Sprachsloff d. t.uaraimm Lebs. v. J. Platzmann. Ebda. M. 20.
Sualsipusenseka/t. Lacour-Gavet G Icslde«

VIV. Paris, HÄ "

Zeitschriftenschau.

. , . Theologie,

s«it' 1 P
I. •». G. Poli

»läd ~ c- p - Viele, Zur I

;

Av
!
st0- - Th. Nöldeke. „C,

,t a. r v
' aten Arabern. — A. V. W lack

Zorawri.
0
"»

1*'' Amhaspands, or a Contributic
~ G. Knaack, Bernd

^£2” “b- d
-
R*U,e"- - E ' Wolter, Zur Et,gm und Ortsnamen

; Zum Feucrkultus d. Lit

•«nv.fbte
?"*

c
°' w 'l> mann, Knlhol

k-SL ?
nratal ' strr'flichtcr. - j. Sorg

Wraäbo'l “ ihr Einil. aur d

1««. in Hildesheim
<’oa,gR

' a E'nfuhrg d. Prole

Arau-äs. ^ac»er, Noch eine Lanz

drei .

,

G™i°7PS!
e
,'
lnd PWagogik.

t'nterachL
ütb*’ w X F - V. I. P. Net

1. Cook U* 1 haedrus u. Thcaetet. I

- A. Dyroff
0
?:

ZuAristot. Politik 1258»* 27

dichter Ri i»

Ur d ‘ Stoa Zur VorgesclW"" 1
~ A - Sclimr

Zluhr r p f?’
l03 't,vi™'

®t, 2. 3.
“ Pl<ys'°l- >1. Sinnesor;

^P^sch.
,ta sch

. Ucb. d. Natur d. geo
v* Kries, Krit. Berner

Farben theorie. — W. v. Zehendcr, Vernunft, Verstand
und Wille.

Philologie und Literaturgeschichte.

Revue de philol.. de lillerat. et d’hisl. anciennes.
22. 4. I.. Parmcntier, Note sur un passage d'Electrc

de Sophocle. — Ph. Fabia, Le regne et la mort de
Poppce. — M. Niedermann, Utruin e Cerycum genle
fucrit Andocides necne. — G. Ramain, Plaute. Aulu-
laria v. 536 — 540. — B. Haussoullier, Notes epi-

graphiques. I. Inscript, metriques de Constantinoplc.

II. Sur une inscript. de Delphes. III. Sur unc inscript.

de Thespies.

D. neueren Sprachen. 12, 7. 8. F. N. Fink,
8 Vorträge üb. d. dtsch. Sprachbau als Ausdruck dtscher

Weltanschauung. VII. — E. A. Meyer, D. Silbe. —
H. W. Atkinson, Methode of Mouth mapping. — Fr.

Kemeny, E. neues Hilfsmittel f. d. Unterr. in d.

modernen Sprachen.

Geschieht«.

Histor. Vierleijahrsschr. III, 4. K. Haebler, D.
Stcllg. d. Fugger z. Kirchenstreite des 16. Jh.s — G.

Seeliger. Königswahl und Huldigg- — S. Rietschel,
Zur Lehre von d. städt. Sondergemeinden.

Annalen d. hist. Ver. f. d. Niederrhein. H. 66.

Frz. Görres, Neue Forschgn zur Genofevasage. —
H. Loersch. D. Urkdc d. Bonn. Kreisbibliothek. —
H. Keussen sen. t. Beitrüge z. Gesch. Crefelds u.

d. Niederrheins. — G. A. Renz. D. Archiv d. rhein.

Grofengeschl. von Schaesberg in Thannheim. — A. Tille,

2 Steinfelder Urkdn d. Kölner Erzbischöfe Konrad u.

Siegfried. — W. Vielhaber, Nachtr. z. d. Regesten d.

Urkdn d. Stadt Goch.

BläU. d. Ver. f. Landeshde i. Nicderöslerr. XXXII,

7— 11. J. Lampet, D- Macht d. Grafen v. Peilstein in

N.-Oest. — G. Beck v. Mannagetta. D. Wachau. —
M. Vancsa, D. Grdbücher d. Tirna- od. St. Morandus-

Kapelle zu St. Stephan in Wien.

Geographie.

Globus. LXX1V, 23. A. Winter, Taarakult u.

Kilegunden. Studie aus baltisch. Vorzeit. — Th.

Hübener. Mona und Monito. — Timbuktu unter fron-

zös. Herrschaft. — D. Ehen unt. Blutsverwandten u. d.

Statistik. 24. C. Frh. v. Hormuzaki, Aus d. Gebirge

d. Bukowina. Landschafts- und Vegetat. -Skizzen. —
M. Abeking, D. Weihnachtsmonat in Portugal. —
Brix Förster, D. Zustände in Uganda ISQTi'S. — H.

Schukowitz, Piktographien e. bäuerlich. Wirthschafts-

kalenders v. 1786. — K. v. Bruchhausen, Neue Ab-

grenzg zw. d. Kolonien Assab (ital.) u. Obok (französ.).

— M. Büchner, Nachmals d. „Bedeutgn“.

Staats- und Rechtswissenschaft.

Dtsche Jnri$len-Ztg. UI, 25. A. Arndt, D. rechtl.

Stetig d. Bundesrathes in Verfassgsstrcitigktn. d. Bundes-

staaten. — M. Stenglein, D. ambulante Gerichtsstand

d. Presse. — Milfers tädt, D. Krrichtg. d- Testamente

nach d. BGB.
Soziale Praxis. VIII, II. H. v. Frnnkenberg,

Invalidcnhiiuser f. Arbeiter. — M. v. Tayenthal, E.

Arbeiterproductivgenosscnsch. in d. Glasindustrie Nord-

böhmens. II. — H. Schmicder, Arbeitgeber u. Unter-

nehmer. — G. Mayer, Arbeitsvertrag in Belgien. —
J. Rothholz, D. Rente nfestsctzg u. d. Aufbringg. der

Mittel zur Bestreitg. d. Rentenlast, nach d. Novelle z.

Invaliditätsgesetze. — J. Tews. I). preuss. Volksschul-

wes. — 12. E. Franke, D. Sozinlreform i. d. Etats-

debatte d. dtsch. Reichstags. — J- H. van Zanten.

Entwurf e. Gesetzes üb. d. Arbeit erwachs. Männer in

d. Niederlanden. — H. Adler, D. österr. Gesetzen!«,

üb. d. Arbeitsnachweis. — R. Grätzer, E. Statistik

üb. d. obligntor. Fortbildgsscluilunterr. in d. preuss.

Grossstädten. - M.v. Schulz, Ueb. d. Rcchtsprcchg. d.

Gewcrbcgcrichts zu Berlin.
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Fr. Frommanns Verlag in Stuttgart.

Sozialpädagogik.
Theorie der Willenserziehung auf der

Grundlage der Gemeinschaft
Von

Prof. Dr. I*. Xiilorp in Marburg.

360 S. 8". Brosch.- M. 6.—.

Herbart, Pestalozzi
und die heutigen Aufgaben der

Erziehungslehre.

Von

Prof. Dr. I*. \a(or|i in Marburg.

157 S. 8*. Brosch. M. 1.80.

Handbuch der natürlich-menschlichen

Sittenlehre
für Eltern und Erzieher.

Von

Direktor Dr. A. IXiriiig.
431 S. 8°. Brosch. M. 4.— . Eieg. geh. M. 5,—

.

La Cultura
Kritische Halbmonatsschrift.

KO» — Via S. Martino al Macao 11. — KOS

Jahres-Abonnement: in Italien L. 10, im Auslände L. 15.

Einzelnummern: in Italien L.0.50, im -4«s/a«<fc L. 0,75.

Anzeigen auf dem Umschlag: */, Seite L. 3.

Herausgeber: Ettore De Ruggiero,
Professor an der Universität Rom.

Die l'ultiirsi, von dem früheren Unterrichtsminister Ruggero Bonghi im Jahre 1882
begründet und bis an sein Lebensende geleitet, erfüllt noch heute den Zweck, den sich der
vielhctraucrte Begründer gesetzt hatte. Sie ist unter den vielen litterarischen und wissen-
schaftlichen Zeitschriften, die in Italien erscheinen, noch immer die einzige, die sich nicht
auf diesen oder jenen Wissenszweig beschränkt, sondern alle umfasst.

Die 4 iiltura enthält, al9 kritisch-bibliographische Zeitschrift, Rezensionen und An-
kündigungen von italienischen wie ausländischen Neuerscheinungen auf dem Gebiete der alten
und neuen Litteraturen , der Philosophie, Theologie, Geschichte, Archäologie, Geographie,
du Rechts-, Staats- und Sozialwissenschattcn, des Unterrichts-, Rrzichungs- und Bildungs-
wesens usw. usw.

I)it 4 iiltni-n zählt zu ihren Mitarbeitern die hervorragendsten und sachkundigsten
Forscher auf jedem Wissensgebiete, grösstentheils Professoren der italienischen Universitäten.

Uleser Sr. liegt ein Prospekt der Verlagsbuchhandlung Otto McImiHnu. Berlin W. ilö, bei, über
neuere sozialpolitische Werke, welche wir besonderer Beiieltlnnir empfelilen.

Verantwortlicher Redakteur: Dr. Richard Böhme, Berlin. Verlag: Wilhelm Hertz (Bessersehe Buchhandlung),
L>erun W. 9, Linkstrasse 33^34. — Druck von E. Buchbinder in Ncu-Ruppin.

Wilhelm Engelmann in Leipzig.

Soeben erschien in meinem Verlage:

Deutsche Mythologie
in

gemeinverständlicher Darstellung

von

Paul Herrmann,
I)r. phll., GjraBMfcklobefMmr in Torgau.

Mit n Abbildungen im Text,

gr. 8. Preis M. 8.— ;
gebunden M. 9.20.

Die Ilorrmaniischc .Mythologie, das Er-

gebnis jahrelanger unverdrossener Arbeit des Ver-

fassers, ist ein Versuch, die übersinnlichen Darstellun-

gen der festländischen Germanen ohne Rücksicht auf

die Mythologie der Nordgermanen zusammenzufassen.
Da sie besonders den Bedürfnissen der Schule
dienen soll, tritt die Germania des Tacilus in den
Vordergrund; sie bietet somit ein Hilfsmittel, wo-
durch die Behandlung der Germania wenigstens nach
einer Seite fruchtbar werden kann.

Digitized by Google



Berlin, 14. Januar 1899.
XX. Jahrgang Nr. 2.

DEUTSCHE UTTE8ATDRZE1TUNG
begründet von Professor Dr. Max Roediger,

herausgegeben

von

Dr. PAUL HINNEBERG.
f
r b

Verlag von Wilhelm Hertz (Bessersche Buchhandlung),

Berlin W. 9, Linkstr. 33/34.

Erscheint jeden Sonnabend

im Umfange von 2—3 Bogen.

Abonnementspreis

vierteljährlich 7 Mark.

ft»* Ar {meinen Nummer 7S Pt - Inserate dl« 2 gespaltene Petitxeilc 30 Pt; hei Wiederholungen und grosseren Anzeigen Rabatt

««Jtaigm ndunun a.1ge««n: Oie VtrUgsbuchhunilluiiB . Bertta W., LMulns» M|M, »wir alle Buchhantongoi

P.r>tnmu:r. Die Deutsche Uttcraturzcitung ist in der deutschen Postzeitungs - Preisliste für 1899 unter Nr. »»87 eingetragen.

INHALT:
Tteolegie und Rslißicm»wl»i6nschaft
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von E. Kautzsch. 1.2. (Aord. Univ.-

Prof Dr. theol. Gustaf Dalman,
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Evangelium sccundum Lucam.
Secundum formam quae videtur ro*

manam eJ. Fridericus Blass;

Acta apostolorum sive Lucae
id Thcophilum über alter. Se-

rundum formam quae videtur ro-

manam ed. Fridericus Blass. (Ord.
Univ.-Prof. Dr. theol. H. Hoitzntantt.
Strussburg.)

Philosophie,

Eduard Fechtner, John Locke, ein
Bikl aus den geistigen Kämpfen
Englands im 17. Jh.;

Gustav Hecke, Systematisch -kriti-
sehe Darstellung der Pädagogik
Mn Uckes;

John Locke, Uebcrden menschlichen
•erstand, übs. von Th. Schultzc.

!

'jAwd.Univ. Prof. Dr. Erich Adtckes,
|

KieU

Philologie und Utteratur®e»chlcl»te.

Acta Martvrum ct Sanctorum,
ed. P. Bedjan. Vol. VI. (Ord. Univ.

Prof. Konsistorialrath Dr. theol.

Friedrich Baethgett, Berlin.)

Otto Gilbert, Griechische Götter-

lchre. (Ord. Univ.-Prof. Dr. Ernst

Maass, Marburg.)

Alexander Olivieri, Codices Flo-

rentini. (Ord. Univ.-Prof. Geh. Rath

Dr. Curl Wachsmulh, Leipzig.)

Bruno Arndt, Der Ucbergang vom
Mittelhochdeutschen zum Neuhoch-

deutschen in der Sprache der Bres-

lauer Kanzlei. (Ord. Univ.-Prof. Dr.

Konrad Burdach, Halle.)

Alfred Lord Tennyson. A memoir

by his son;

Derselbe, The poetical works;

Derselbe, In memoriam. Uebs. von

Jakob Feis. (Ord. Univ.-Prof. Dr.

Alois Brandt, Berlin.)

Beschichte.

Pierre Boyc, Stnnislas Leszczvnski j

• ct te troisieme traitc de Vienne. (Ord.

Univ.-Prof. Dr. /. Caro, Breslau.) I

Ludolf Parisius, Leopold Freiherr i

von Hoverbeck. II, 1. (Ord. Univ.

Prof. Dr. Georg Kaufmann, Breslau.)
j

Qeogrephie, linder- und Völkerkunde

Friedrich Ratzel, Deutschland.

(Ord. Univ.- Prof. Dr. Theobald

Fischer, Marburg.)

Staats- und Sozlalwiseenschaften.

Adolf Merkel, f, Hinterlassene

Fragmente und gesammelte Ab-

handlungen. 1. Th. Fragmente

zur Sozialwissenschaft. (Ord. Univ.-

Prof. u. Mitglied des Staatsrathcs Dr.

Gustav Schmoller. Berlin.)

Rechtswleeeneohaft.

Ed. Hubrich, Die parlamentarische

Redefreiheit u. Disciplin. (Ord. Univ.-

Prof. Geh. Hofrath Dr. Georg Meyer,

Heidelberg.)

Kunstwissenschaft.

Das radirte Werk des Adriaen

van O stade in Nachbildungen,

hgb. von Jaro Springer. (Prof.

Dr. C. Hofstede de Groot, Amster-

dam.)
Notizea und Mittheiluflflen.

Gelehrte Gesellschaften und Personal-

veränderungen ,
Inhalt neuerschie-

nener Zeitschriften, neu erschie-

nene und demnächst erscheinende

Schriften.

Theologie und Religionswissenschaft.

Oit Apokryphen und Pseudepigraphen des
ten Testaments in Verbindung mit Beer,

ßlimu A. üb», u. hgb. von E. Kautzsch. I.

11. Lief, Freibarg i. B., J. C. B. Mohr {Paul
«bedi), IMS. S. 1—64. 8". Je M. 0,50. Vollst. in

30 Lief!.

ij. ”,
ver^'er>stvoIlcn Ausgabe des deutschen

^J
11

,

tstaments, welche sich rasch allgemein

u
r ürStrt hat, lässt E. Kautzsch jetzt eine

.

se
,

n'‘c^ erwartete Uebersetzung der alt-

Apokryphen und Pseudepigraphen

„

n ’ S " wcn
'S diese Schriften im Allgemeinen

tu » Jo,
er^aul‘c'>en Zwecken zu dienen,

lort- ,

s ‘e doch für die Kenntniss des
J “Ü“ms * d« Zeit von 200 v. Chr. his

100 n. Chr., d. h. in der Epoche, in welcher

das Christenthum aus seiner Mitte hervorging.

Eingehende Einleitungen und knappgefasstc An-

merkungen sind der Uebersetzung beigegeben.

Der llgb. hat diesmal darauf verzichtet, seine

eigene Meinung überall zur Geltung zu bringen

und jedem Mitarbeiter die volle Verantwortung

für die von ihm übernommene Arbeit überlassen.

Das ist sicherlich zu billigen, nur fällt es auf,

dass nicht bei jedem einzelnen Buch der Bear-

beiter genannt ist, so dass man nur aus dem

Vorwort ersieht, wessen Arbeit man vor sich

hat. Die erste und zweite Lieferung enthalt

das dritte Esrabuch, von Prof. Guthe bcarbci-

tet, und das erste Makkabäerbuch bis 10, 74

vom Hgb. Die Trefflichkeit dieser beiden Ar-

beiten lässt für das Weitere das Beste erwarten.
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Nur einige Kleinigkeiten seien bemerkt. S. 24
scheint es, als würden in der jüdischen Litteratur

die Makkabäerbücher unter dem Namen
erwähnt. Aber eine solche Bezeichnung

findet sich nur bei jüdischen Schriftstellern der

Neuzeit und ist natürlich völlig werthlos für die

Bestimmung des ursprünglichen Titels der Schrift.

Eher hätte sich anführen lassen, dass der alte

Titel des jüdischen Makkabäerbuches '«C

gelautet hat. Nicht ganz einverstanden

bin ich mit den Bemerkungen über die Ursprache
des 1. Makkabäerbuchs S. 25. Auch ich meine,

dass es hebräisch abgefasst war; aber die dafür

von K. angegebenen Gründe würden mich nicht

überzeugen, — am wenigsten der Hinweis auf

4, 19. Wenn dort für „reden“ wirklich an-

gewandt wurde, so würde dies eher für ein ara-

mäisches Original sprechen. K. selbst scheint

es als Syriasmus zu betrachten. Als Hebraismcn
gelten ihm indess tvurctov 1, 16, ix yetpo? 2, 48.
Aber das erstere beweist nichts für ein semiti-

sches Original, da cs auch profan-griechisch ist,

und die letztere Redensart ist auch biblisch-ara-

mäisch, s. Dan. 6, 28. K. verzichtet auf die
Erklärung der Beinamen der Söhne des Matta-
thias. Aber wenigstens zu Tatoic ('?£) und A&aodv
(T^n) haben wir ausser dem biblischen und
•Wl- die palmyrcnischen Parallelen N'Ta,

TaTU und 0?^) wird ebenso
von ftpaöc herzuleiten sein wie OoMaioc (1P)

von wjrd s ic Jj 2U iTäEn

(vgl. phön. verhalten wie pTO zu rtpis,

MaxxaßateK f^pD) w jrd zu e incm sonst be .

kannten oder *"^5(2? „Hammer ist Gott“
gehören. Bedeutungsverwandt ist der biblische
Name (von

rtEs (Gott) zerschmettert“,
vgl. Jerem. 23, 29. Alle diese Namen enthalten
keine jüdische Gottesbezeichnung und waren des-
halb für den Weltverkehr brauchbar. Anspie-
lungen auf Eigenschaften oder Thatcn der damit
Bezeichneten werden nicht beabsichtigt sein, da
cs ganz gewöhnlich war, neben dem eigentlichen
jüdischen Namen noch einen zweiten zu führen,
dessen man sich besonders im Verkehr mit Nicht-
juden bediente.

LciPzig- G. Dalman.

Evangelium secundum Lucam sivc Lucae ad
I heophilum über prior. Secundum formam quae vi-

detur romanam edidit Fridericus Blass. Leip-
zig

, B. C. Tcubner
, 1897. LXXX1V u. 110 S. 8°.

M. 4.

Acta apostolorum sive Lucae ad Theo-
philum Über alter. Secundum formam quac
videtur romanam edidit Fridericus Blass.
Ebda, 1896. XXXI! u. 96 S. 8°. M. 2.

Der bekannte hallcnser Philologe hat seit
einigen Jahren seine Forschungen dem N. T.
zugewandt und grosse Sensation theils mit der
generellen Behauptung der geschichtlichen Glaub-

würdigkeit, Echtheit und frühzeitigen Abfassung

beider Lukasschriften, theils speziell mit dem
eingehend versuchten Nachweis einer Doppel-

gestalt erregt, in welcher diese Schriften schon

von Haus aus existirt haben sollen. Im Einzelnen

hat seine Hypothese, seitdem er sie in der

grossen Ausgabe der Apostelgeschichte (Editio

philologiea 1895), davon das oben an zweiter

Stelle genannte Buch nur eine Bearbeitung dar-

stellt, erstmalig vorgetragen, einige Modifikationen

erfahren. Jetzt zeigt sie folgendes Gesicht:

Lukas habe sein Evangelium zuerst 54— 56 in

Jerusalem, wo er sich als Begleiter des Paulus

aufhielt, dann 57— 59 auch in Rom, wohin er

mit Paulus gekommen war, herausgegeben, da-

selbst dann auch die Apostelgeschichte am
Schlüsse der 28, 30 erwähnten zwei Jahre ge-

schrieben, und zwar zuerst gleichfalls in der rö-

mischen Form (so dass in dieser beide Bücher
als opus bipertitum aufeinander eingerichtet er-

scheinen), dann auch in der antiochenischen,

d. h. für Theophilus bestimmten, daher diese

bezüglich der Apostelgeschichte den gekürzten,

bezüglich des Evangeliums aber den längeren

Text darstellt. Nur die antiochenische Form
ist in der grossen Mehrzahl der Handschriften

vertreten und liegt darum auch den Ausgaben
des N. T.s zu Grunde, während die römische,

in welcher unser Hgb. erstmalig die Lukasschriften

veröffentlicht, sich zwar nirgends rein erhalten

haben soll, aber doch zumeist in dem, bekannt-

lich besonders in der Apostelgeschichte so eigen-

thümliche Züge bietenden, Codex Cantabrigiensis

und einigen Trabanten von ihm, namentlich auch

in Marcion (für das Evangelium), dem Palirapsest

Fleury (für die Apostelgeschichte), ferner in ge-

wissen Handschriften der Vulgata, in einigen

Kirchenvätern und den älteren syrischen Ueber-
setzungen mehr oder weniger ins Gewicht
fallende Züge besitzt. Sowohl die Berechtigung
wie die konsequente Durchführung dieses Ver-

fahrens sind vielfach in Zweifel gezogen worden.
Der Unterzeichnete hat darüber in der „Tbeol.

Lit.-Ztg.“ (1896, S. 80f., 1897, S. 350 f., 1898,

S. 535 f.) und im „Theolog. Jahresbericht“ (1895,
S. 122 f., 1896, S. 135 und 1897, S. 129) aus-

führliche Mittheilungen gemacht. Ziemlich all-

gemein wurde bemerkt, dass die Scheidung bei-

der Formen im einzelnen Falle nicht ohne Will-

kür vollzogen sei, und dass die Herstellung einer

vom gewöhnlichen Text unterschiedenen, römischen

Form für das dritte Evangelium noch bedeutend

grössere Schwierigkeiten biete und auch that-

sächlich mit erheblich geringerer Sicherheit be-

werkstelligt sei, als für die Apostelgeschichte,

wo die charakteristischen, in diesem Umfange
fast einzig dastehenden Abweichungen des Canta-

brigiensis der Hypothese ein gewisses Rückgrat
verleihen. Immerhin sind beide Veröffentlichun-

gen als Sammlungen eigentümlicher, bisher mitUn-
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recht vernachlässigter., zumeist abendländischer

und theil«eise auch gewiss sehr alter und älte-

ster Lesarten von hohem Interesse wie für die

Textkritik, so für die Exegese. Diesen Gewinn

aird die neutestamendichc Wissenschaft dank-

barst verwertben, so sehr sie sich auch ab-

lehnend verhält und verhalten muss gegen die

durchweg hyperkonservative littcrariscbe Kritik,

gegen die damit zusammenhängenden chronolo-

gischen Ansätze des Hgb.s, gegen seine, merk-

würdiger Weise mit der Miene philologischer

Überlegenheit gegenüber theologischer Be-

schränktheit auftretende, Sorglosigkeit bezüglich

aller Spuren von Bearbeitung der eschatologischcn

Weissagungen des Evangeliums nach später ge-

machten Erfahrungen (Zerstörung Jerusalems

19. 43. 44; 21, 20. 24), von Aufnahme eines

anschaulichen
,

geschichtstreuen Reiseberichts in

die bereits sagenhaft angehauchte und idealistisch

gefärbte Darstellung der Apostelgeschichte usw.

Einem englischen Publikum gegenüber mag sol-

ches angehen. Daher der Hgb. neuestens einem

solchen seine Entdeckungen darbietet in der

Schrift: „Philology of the gospels“. In Deutsch-

land verfügen wir zur Zeit noch über einigen

Sinn und Geschmack für Wirklichkeit und für

Kedingungen des irdischen Geschehens.

Strassburg i. E. H. Holtzmann.

Philosophie.

Eduard Fechtner, John Locke, ein Bild aus
den geistigen Kämpfen Englands im 17. Jahr-
hundert. Stuttgart, fr. Frommann (E. Hauff), 1898.
XI u. 298 S. 8“. M. 5.

Gustav Hecke, Systematisch - kritische Dar-
stellung der Pädagogik John Lockes. Ein
Ikitrag rur Geschichte der Pädagogik und Philo-
sophie. Gotha, F. A. Perthes, 1898. IX u. 129 S. 8”.

M. 2,40.

John Locke, Leber den menschlichen Verstand,
jua« Abhandlung. Aus dem Englischen übersetzt von
Th. Schult**,

' Bd. 1. Bd. II. Mit der Schrift
über die Leitung des Verstandes als Anhang. [Uni-
vwsal-Bibiiuthek 8816—25.] Leipzig. Ph. Kcclam jun.
118981- 519 U. 550 S. 8". Je M. I,

I. Von Lockes Leben und Wirken gab es

,

er .k e 'nc ausführliche Darstellung in deut-

*
i?

r

t'^
raC*le ' lN|cues Material bringt Fechtner*' bo - Die Wissenschaft wird nach wie vor

J

°.i,

"r<^ und Fox Bournes Werke zurflek-
EL en müssen. Weiteren Kreisen, die sich für

rgeschichte und Philosophie interessiren, die
t.anntschait mit dem ehrenwerthen Streben™ niederen Charakter des „Vaters der eng-

J

“ ^ ulk!arung“ zu vermitteln, ist F.s Schrift
PP» gaw geeignet. Neue Gesichtspunkte,

8 «e bedanken, originelle Auffassungen bietet
Aber sie ist lleissig gearbeitet und

lm Punzen die Ansprüche, die man billiger-

weise an ein derartiges Buch stellen darf. In die

Biographie sind Analysen der Schriften Lockes

verwebt, meist kurzen Umfangs. Dem Essay

conceming human understanding dagegen ist mehr

als ein Zehntel des Werks gewidmet. Auch

den letzten beiden Büchern mit ihrem rationalisti-

schen Charakter wird hier die Beachtung zu

Theil, die sie — vor allem wegen ihres Gegen-

satzes zu den beiden ersten Büchern — ver-

dienen, aber durchaus nicht überall finden. Mit

Recht weist F. den Leser nachdrücklich auf

Lockes theologische Ader und sein persönliches

Verhältniss zur Bibel hin. Von beidem schwei-

gen die Geschichten der Philosophie oft gSnz-

lich und lassen dadurch Lockes Persönlichkeit

in einem falschen Licht erscheinen.

2. Ein Bcdürfniss lag für Heckes Schrift

nicht vor. Neue Aufschlüsse bringt sic nicht.

Die Stoffgruppirung ist recht ungeschickt. H.

stellt erst die Pädagogik Lockes dar, erörtert

dann ihre geschichtlichen Voraussetzungen, weiter

ihren Zusammenhang mit Lockes Philosophie

und schliesst mit kritischen Bemerkungen. Er

wird durch diese Anordnung gezwungen, im 3. und

4. Abschnitt den Inhalt des ersten zum grossen

Tbeil zu wiederholen. Dem 3. Theil (S. 51

86) scheint H. die meiste Bedeutung beizulegen.

Doch lassen gerade diese Ausführungen sehr

viel zu wünschen übrig, a) Einmal hat H. sich

durch die Vieldeutigkeit der Ausdrücke Empi-

rismus und Rationalismus verleiten lassen, An-

sichten in Verbindung zu bringen, die einander

ganz fern stehen. So soll Lockes erkennlniss-

theoretischcr Empirismus in der Pädagogik uti-

litaristische Neigungen zur Folge gehabt haben.

Auf den Rationalismus dagegen werden gewisse

Spuren eines rein idealen Bildungsinteresses

zurückgefflbrt, ferner das Streben nach Viel-

seitigkeit des Unterrichts, sowie die Empfehlung

von Zucbtmitteln, welche auf des Zöglings Ver-

nunft wirken. Dass Lockes Rationalismus hier

in Wirklichkeit ganz bedeutungslos ist, und dass

ein reiner Empirist zu denselben pädagogischen

Grundsätzen kommen könnte, brauche ich wohl

nicht erst nachzuweisen, b) Lockes Erziehungs-

Vorschläge sind nach H. „nur das praktische

Seitenstück und die Konsequenz seiner philo-

sophischen Theorie“ (S. 125). In Wirklichkeit

hat nur in geringem Maasse eine direkte Beein-

flussung der pädagogischen Ansichten durch die

philosophischen stattgefunden. Beide gehen viel-

mehr in gleicher Weise auf eine gemeinsame

primäre Quelle zurück: Lockes geistige Kon-

stitution. Diese gilt cs zu erschlossen und in

ihrer Besonderheit zu erfassen und aus ihr dann

die philosophischen zugleich und die päd.igogt

sehen Prinzipien abzuleiten, soweit sie einen in-

dividuellen Charakter an sich tragen. H. hat

diese Aufgabe nicht erkannt, geschweige denn

gelöst.
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3. Dass Rcclam allmählich auch die philoso-

phischen Klassiker in seine Universalbibliothck

aufnimmt, ist sehr erfreulich. Kirchmanns Ueber-

setzung von Lockes Essay war ganz unbrauch-

bar; die Schultzesche ist — nach einer grösse-

ren Anzahl von Stichproben zu urtheilcn — im

Allgemeinen recht zuverlässig, wenn auch einzelne

Ungenauigkeiten Vorkommen. Eine Anzahl von

Druckfehlern des englischen Textes ist ver-

bessert; einige der Aenderungen dürften unnöthig

sein. Anmerkungen unter dem Text geben
hier und da eine materiale Kritik der Locke-
schen Lehren. Zu bedauern ist, dass die wich-

tigeren termini technici nicht (wie in Lipps’

Uebersetzung von Humes Treatisc) unter dem
Text englisch wiedergegeben sind, zugleich mit

terminologischen Erörterungen.

Kiel. Erich Adickes.

Philologie und Litteraturgeschichte.

Acta Martyrura et Sanctorum cd. P. Bedjan.
Tom. VI. [Auch syrischer Titel.) Paris (Leipzig.

Otto Harrassowitz), 18%. X u. 692 S. 8°. M. 29.

Ueber die ersten fflnf Bände dieser wichtigen
Publikation habe ich in früheren Jahrgängen der
DLZ. Bericht erstattet, vgl. zuletzt Jahrg. 1S95,
Nr. 26. Der 6. Band, dessen Anzeige sich in-

folge widriger Umstände leider sehr verzögert
hat, enthält auf 689 Seiten, von denen 530 wie-
der Inedita bieten, Martyrien, Erzählungen und
Abhandlungen, die sich aul folgende Personen
und Gegenstände hcziebn: Clemens und seine
Eltern und Brüder, Jünger des Simon Kephas.
Martyrium des Oncsimus, Jüngers des Apostels
Paulus, am 15.desMonatsScheb.it. Martyrium
der drei jungfräulichen, triumphirenden Schwestern
Pistis, Elpis und Agape und ihrer Mutter Sophia.
Martyrium des ( harisius, Nicephorus und Papias.
Martyrium des Polykarp. Martyrium des Acacius
in Byzanz. Erzählung über Grcgorius Thauma-
turgus. Geschichte der Confessoren Kosmas und
Damian. Geschichte des Eudoxius und seiner
Mitmärtyrer. Martyrium des Bischofs Theopom-
pus und des Zauberers Theonas und vier Grosser
des Kaisers. Geschichte der Märtyrer Probus,
I aracus und Andronicus. Die Märtyrer Leon-
tius und Puplius. Geschichte des seligen Euse-
bius, Bischofs der Kirche von Rom. Rede des
Amphilochius, Bischofs von Iconium. über Basilius
von Cäsarea. Geschichte des Bischofs Eusebius
von Samosata. Zwei Briefe des Gregor von
Nazianz an Eusebius von Samosata. Geschichte
Julians des Alten aus Parthien, angeblich vom
heil. Ephraim; (in dieser Vita auf S. 386— 388
eine legendenhafte Mittheilung über Julians Schüler
Aphraates, den weisen Perser). Geschichte des
heil. Andronicus und seiner Frau Athanasia
Martyrium des Bischofs Eleuthcrus und seiner
Mutter Anthta im 31. Rcgierungsjahr Hadrians.

Martyrium des Mamas, seines Vaters Theodotus
und seines Weibes Rufina. Eine andere Erzäh-

lung über denselben Mamas. Notizen über Dio-

nysius von Athen, Athanasius von Alexandrien,

Papst Julius, Gregor von Nyssa, Gregor von
Nazianz, Chrysostomus, CyriU von Alexandrien.

Triumph des Abraham Kidunaja (d. i. aus Kidon
bei Edessa). Martyrium des Theodorus in der

Stadt Eucbaita. Geschichte des Arztes Donii-

tius. Geschichte des Bischofs Abchai von Ni-

caea. Geschichte der heil. Pelagia (nach Gilde-

meisters Ausgabe). Rede Jacobs von Sarug über

die Märtyrer Sergius und Bacchus. Rede des-

selben über die vierzig heiligen Märtyrer (von

Sebaste). Rede desselben über die Verstorbe-

nen (eine Parallele zu der Bd. V S. 6 1 5 ff. ab-

gcdruckten Rede).

In der Vorrede macht der Hgh. seine Quellen

namhaft. In dem Abdruck von Gildemeisters

Pelagia hat er mehrere Schreib- und Druckfehler

verbessert; einige .Aenderungen sind aber auch

überflüssig.

Dem unermüdlichen Arbeiter auf dem Gebiet

der Publikation syrischer Texte gebührt unser

aufrichtiger Dank.

Berlin. Friedrich Baethgcn.

Otto Gilbert, Griechische Götterlehre in ihren

Grundzügen dargestellt. Leipzig, Eduard Avenarius,

1898. I Bl. u. 516 S. 8°. M. 10.

Eine Dogmatik des griechischen Götterglau-

bens! Das dogmatische Fächergerüst wird in

dem Einleitungskapitel in Kürze aufgethan, die

einzelnen Fächer werden in dem eigentlichen

Buche gefüllt. Das Ganze geht ohne Rest auf.

Kein Fach zu viel, keins zu wenig. Die Probe
ist gemacht.

Das alles umspannende Gerüst ist der Him-
melsgott. Lichtgott und Dunkelgott als seine

unmittelbaren Emanationen ergeben die beiden

ersten Nebenfächer. Der Lichtgott ist die

Sonne und von der Mondgöttin sozusagen die

eine Hälfte. Der Dunkelgott zerfällt (von der

anderen Mondhälfte abgesehen) in zwei weitere

Unterfachcr, den guten Gott und den bösen
Gott. Der gute Gott »st die alles nährende
Luft. Der böse Gott verfügt über vielfache Er-

scheinungsformen, als da sind: Wolkendunkel,
W interdunkcl, Spuk, Teufel, Drachen, Unholde
aller Art. Dies als reine Wahrheit erwiesen,
‘haben wir das Recht, als die charakteristische

Glaubensform des Hellenenthums die Trinität zu

bezeichnen’ (S. 7).

Von allem diesem steht nichts in unseren
antiken Quellen

;
zu keiner Zeit des noch leben-

den Götterglaubens haben die Griechen selber

auch nur von fern so wie Gilbert über ihre

Religion gedacht. G. weiss das, wie es jeder
weiss. Missverstand also und Unverstand waren
cs, die schon sehr früh den Hiramelsgott iin
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Allgemeinen nebst seinen unmittelbaren und

mittelbaren L'ntergöttern von seinem Himmels-

thron auf die Erde hinabzogen und erniedrigten.

Degeneration, Depravation, Trivialerklärung,

künstlerische Ausgestaltung und Spekulation ha-

ben in Gemeinschaft mit zwei objektiven, theils

im Naturell der Griechen, theils im Gange der

Kulturgeschichte begründeten, Momenten ( 1 . der

Krvstallisirung der einzelnen Begriffe zu selb-

ständigen Wesen, 2. dem Einschieben fremder

Nation&lgötter, welche zwar aus gleicher Wurzel,

wie die griechischen, stammten, sich indessen

eigenartig weiterentwickelt hatten) jenen bunten

Polytheismus erzeugt, den wir nach G. trotz

alledem Anlass haben wegen gewisser Neben-
erscheinungen im höchsten Maassc zu bewun-
dern. Die Kulte endlich sind nach G. Nach-
ahmungen des Thuns und Leidens des Himmels-
gottes bezw. seiner Emanationen.

Die Vordersätze sind einzeln nicht neu, ori-

ginell ist der dogmatisch starre Aufbau aus
diesen Vordersätzen, das Originellste aber m. E.
die am Ende verblüffende Thatsache, dass
fj. selber an diesem auch nach seiner Ansicht
missgeborenen Ungeheuer von Religion, wie
er es nach Jahrtausenden endlich entdeckt und
dem seinem Geiste aufgegangenen Bilde treu
entsprechend dargestellt hat, nicht schon vor
der Niederschrift alle und jede Lust verloren
hat! Gelebt haben soll diese Religion des Fir-
mamentes in einer Zeit, die, es wird nicht ge-
sagt wie unendlich lange, vor den historischen
Unedlen zurückliegt. Eine Götterlehre, welche
aregen will, was die Griechen selber frommen
hmnes von ihren Göttern geglaubt haben, hat
roit G.s Rekonstruktionen nicht das mindeste,
l

j

Ul dcn nack G. depravirten und mannichfach
egencrirten Ueberlicferungen der geschichtlichen
ncc en alles allein zu thun. G.s Götterlehre

eistet nicht was sie verspricht: ‘vor- und un-
gnechische war sie zu benennen.

n diese vor- und un griechische Lehre?

(
,

. J*

er*ätze G.s sind einzeln bald völlig

nimmt •

*

• l
wahr, je nachdem wie man sie

®
> nie t einer ist unter ihnen, der sich in

er Allgemeinheit angesichts unserer guten

u*1 auch "ur emfcrnt ertragen iiesse. Einem

durch
•

ge
*f

nöber
» der sein Buch Jahre hin-

ra
...

•'?
' ,es<m Q^llen gearbeitet hat, schämt

hailn.
' U

f
e,ncr so banalen Thatsachc über-

9ew *ss: crachtet die histo-

sclbtr 'rl

T

\

CC Cn ’n ^ac^en dessen
, was sie

moch^cr
alles

t

an,ml als »"kompetent. Das

stlbrr

* bCF t ;‘nn musste er folgerichtig

Hände if

** Un<* 2anz verzweifeln und die

ww wird

0

I

,CSC,1

i

Golterdegcnerationen lassen:

wulcn ^

nn “e< «w« Leberlegung wagen

heia*'
di

aUtC
‘ Verzei^bnungen stärkster Art

Auf (lics..m
r

y
nSte ^rsPröngHchkeit festzustellen?

m Zw,e8pak steht das Buch. Die Bau-

steine werden, wie sie sind, verworfen, und
hintennach erscheinen sie doch, aber in G.s

Sinne gewendet bezw. ergänzt. Es ist evident:

den zunächst auch von ihm selber zugegebenen
Widerspruch zwischen seiner Theorie und Praxis

will G. durch das Mittel der Interpretation still-

schweigend beseitigen. Er sagt es nicht, würde
es nachdrücklich, wie ich nicht zweifle, bestrei-

ten, aber er huldigt dennoch dem Glauben, wel-

cher seit den ältesten Theologen und Sophisten

nicht mehr aussterben will: es gebe mehrere

Interpretationen, und er sei persönlich im Be-

sitze der einzig richtigen. Durch Wenden und

Ergänzen der Thatsachen suchen diese Inter-

preten in ewigem Zirkel auszuweichen. Sie

sind mit Gründen niemals zu bekämpfen, weil

sie selber Gründe niemals produziren. Es ist

hier nicht möglich
,

Beispiele dieser Auslege-

kunst aus dem Buche vorzuführen: sie stehen

auf jeder Seite, wenn nicht in jeder Zeile.

An den Mitforschem hat G. viel zu tadeln,

zumal an den ‘Hellenomanen
1

, die nicht dulden

wollen, dass die griechischen Götter zu semiti-

schen gemacht werden. Es sind die alten

E. Curtiusschen, allmählich wirkungslos gewordenen

Klagen. Argumente sind diskutirbar. Mit G.

ist eine Diskussion auch hier nicht möglich, da

er auch hier ausnahmslos dogmatisch verfährt.

Marburg i. H. Ernst Maas s.

Alexander Olivieri, Codices Florentini. Accedunt

fragmenta selecta primum edita ab Francisco Boll,

Francisco Cumont, Guilelmo Kroll, Alexandro Olivieri

[Catalogus codicum astrologorum graecorum]. Brüssel,

Henri Lamertin, 1898, Vll u. 182 S. 8".

Die hervorragende Rolle, welche die Stern-

deutung in der römischen Kaiserzeit und im by-

zantinischen Leben gespielt hat, ist im All-

gemeinen bekannt genug; aber von einer ge-

naueren Einsicht in das Wesen und. den Ent-

wickclungsgang dieser die Geister so lange in

Banden haltenden Lehre sind wir gegenwärtig

noch weit entfernt. Insbesondere haben wir

nicht einmal für die hier überaus produktiven

ersten vier christlichen Jahrhunderte, geschweige

denn für die folgenden Zeiten eine einigermassen

ausreichende Kenntniss von der üppig empor-

gcblühten astrologischen Litteratur, da von

ihr bisher kaum mehr als vereinzelte Proben ver-

öffentlicht sind. Der Löwenantheil fällt der

griechischen Schriftstellerei zu; jedoch ist die

Aufgabe, ein vollständiges oder annähernd voll-

ständiges ‘Corpus astrologorum Graecorum zu-

sammenzubringen, bei der Fülle der noch un-

edirten Schriften so gewaltig, dass sie unmittel-

bar nicht einmal angefasst werden kann. Un-

erlässlich ist vielmehr zunächst als Vorarbeit eine

Invcntarisirung des Gesammtbestandes an astro-

logischen Schriften und Traktaten, die in den

griechischen Codices fast aller grösserer Hand-
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scbriftensammlungcn erhalten sind. Verdankt auch

ein grosser Thcil der vorhandenen astrologischen

Inedita ihren Ursprung erst dem Mittelalter, so

stammen doch nicht wenige aus dem sinkenden

oder ausgehenden Alterthume, und auch die erst

später geschriebenen besitzen nicht bloss für ihre

Zeit kulturgeschichtlichen Werth, sondern haben

auch für den engherzigeren Philologen die Be-

deutung, dass sie für die Rekonstruktion der

noch in das Alterthum fallenden Schriften reiche

Materialien hieten.

Es ist unter diesen Umständen mit aufrich-

tigem Dank zu begrüssen
,

dass vier bewährte

Gelehrte, die gleichzeitig dem bisher so ver-

wahrlosten Gebiete ihr Studium zugewandt hatten,

der Belgier Cumont, der Italiener Olivieri und

die beiden Deutschen Roll und Kroll sich jetzt

zur Bewältigung dieser Vorarbeit vereinigt haben,

indem sic in möglichst rasch aufeinander folgenden

Heften je aus einer der Hauptbibliotheken, die in Be-

tracht kommen, eine erschöpfende Katalogisirung

derer vorhandenen Astrologien zu veröffentlichen

sieb anschicken. Den Anfang machen soeben die

Florentiner Codices, die Olivieri ausgebeutet

hat. Es sind im Ganzen 21 Handschriften (22
sind zwar gezählt, aber nur, weil n. 9 versehent-

lich übersprungen ist), 16 der alten Laurentiana,

die anderen aus ihrem späteren Zuwachs (»der

aus den sonstigen Florentiner Bibliotheken; sic

sind passend in drei Gruppen zerlegt, in Hand-
schriften, die einzelne grössere astrologische

Werke enthalten, in solche, die eine längere

Reihe kleinerer und grösserer astrologischer

Traktate bieten, und endlich in solche, in denen
neben anderen auch astrologische Stücke stehen.

Ueberall ist, nach der jetzt üblichen strengeren

bibliothekarischen Methode Titel, Anfang und Ende
der einzelnen Stücke aufs genaueste notirt, sowie
gewissenhaft angegeben, was bereits edirt ist,

und gelegentlich, was sich unedirt noch ander-
wärts findet.

Dann folgt eine die grössere Hälfte des Buches
füllende Appendix. Diese leiten unter der Ueber-
schrilt Me astrologicis Graecis testimonia potiora’
fünt Zeugnisse ein, in denen viele astrologische

Schriftsteller aufgezählt werden; sämmtlich ausser
Lyd. de ost. c. 2 unedirt und sehr wichtig.

Gleich im ersten, das aus einem unedirten Werk
von Valens (161 — 180 n. Chr.) entnommen, be-
gegnen wir z. B. dem aus Lydus a. a. O. be-
kannten, dort aber angezweifclten Namen des
Asklation, der auch im zweiten wiederkebrt.
Das zweite stammt aus dem apotelesmatischen
Werke des Palchos, der aber selbst hier (s.

Cumont S. 113 n. 1) einen 379 schreibenden
Acgypticr einfach wiedergiebt, und nennt auch
u. A. einen Anti och os, der offenbar der
Antiochos aus Athen ist, welchen Ilephästion in

seinem 381 abgefassten Buch II 1 zitirt (auch
11 10 zusammen mit einem Apollinarios anführt,

der in unserem Zeugniss gleichfalls erscheint und

zwar als athenischer Astronom; auch im Cod.

Vindob. phil. Gr. 108 f. 342° werden beide als

sich eng berührende Zeugen aufgeführt) usw.

Dann folgen als Inedita aus vier Laurcntiani,

sämmtlich des plut. 28 (n. 17. 14. 33. 34, von

dem auch eine Seite vortrefflich facsimilirt ist)

auserlesene Stücke, an deren Herausgabe sich

die quattuorviri sämmtlich betheiligt haben, denen

aber insbesondere Kroll eingehende kritische

Säuberung hat angedeihen lassen. Dem Umfang

nach ragen hervor die Publikationen aus den

Apotelesmatica des Palchos, den wir eben

erst durch Cumont kennen gelernt haben (ver-

ständiger Weise nicht aus den Laur., sondern

gleich aus dessen vollständigerem Archetypus,

Angelic. 29 edirt), und die aus den Auszügen,

welche Rhetorios aus den fl-rpaopot des An-
tiochos (ich meine trotz Philol. N. F. XI S. 126

eben des genannten Atheners) gemacht hat.

Weiteres hervorzuheben ist hier unmöglich.

Ueberall sind über Verfasser und Schriften orien-

tirende Anmerkungen, auch mancherlei Parallelen

hinzugefügt: kurz, auch hier haben wir überall das

beruhigende Gefühl, dass das Unternehmen in die

richtigen Bahnen geleitet ist. Möge es denn

einen stetigen und sicheren Fortgang nehmen!

Leipzig. C. Wachsmut h.

Bruno Arndt, Der Uebergang vom Mittelhoch-

deutschen zum Neuhochdeutschen in der Sprache

der Breslauer Kanzlei. [Germanistische Abhandlun-

gen. begr. von Karl Weinhold, hgb. von Friedrich

Vogt. XV, Heft.] Breslau, M. & H. Marcus, 1898.

118 S. 8°. M. 5.

Luther hat in einer oft genannten, aber leider

immer noch selten scharf interpretirten Aeusse-

rung seiner Tischreden bekannt, keine eigne,

gewisse, sonderliche Sprache zu haben, sondern

Mas gemeine Deutsch
1

der fürstlichen und städti-

schen Kanzleien zu brauchen. Das Wesen und

die Grundlage dieses gemeinen Deutsch der Kanz-

leien hat zuerst Karl Müllenhoff in der bahn-

brechenden Vorrede seiner 'Denkmäler deutscher

Poesie und Prosa
1

1863 (S. XXV ff.) bestimmt,

indem er es seinem Typus nach in den deut-

schen Urkunden der Reichskanzlei unter den

luxemburgischen Königen Böhmens aufwies und

sein Vordringen in der Kanzleisprache »Schlesiens

und Meissens zeigte. Bald nachher haben K.

Weinhold und E. Wülcker in gleichem Sinne die

Entwicklung der ostmitteldeutschen Kanzleisprachen

behandelt. Es lässt sich auch nicht bestreiten,

dass der neuhochdeutsche Lautstand bereits in

den Urkunden der böhmischen Luxemburger auf-

tritt. Aber die innere Kontinuität dieser Erschei-

nung ist angefochten worden. Karl v. Bahder

hat (Grundlagen des neuhochdeutschen Laut-

systems. Strassburg 1 890, S. 3) behauptet, die

Uebereinstimmung im lautlichen Typus der buh-
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mischen Kanzleisprache der Luxemburger von

1350-1430 und der von Luther als Norm ge-

nommenen kursäcbsischen Kanzleisprache gegen

Ende des 15. Jh.s sei eine „zufällige“, ohne

direkten historischen Zusammenhang. Mein Huch

•Vom Mittelalter zur Reformation’ (Halle 1893)

unternahm es zum ersten Mal, dies Problem auf

eine allgemeine bildungsgeschichtliche und zu-

gleich auf eine universellere grammatische Basis

zu heben. Die gemeinsprachliche Bewegung —
das ist meine Ansicht — muss bedingt und geleitet

gewesen sein von der Entwicklung der geistigen

Kultur. Jedes Vorschreiten einer sprachlichen

Wandlung kann nur der Reflex sein eines be-

stimmten Bildungsubergewichts. Ich suchte zu

zeigen, wie die zentralisirte politische, ökonomi-

sche. wissenschaftliche, litterarisebe und künstle-

rische Kultur des von Karl IV. konsolidirten

Königreichs jene triebreichen Kräfte schuf und

entfaltete, die, auch nachdem das Erdreich ihrer

Wurzeln verwüstet, das Königreich Böhmen
sbvisirt worden war, selbständig fortwuchsen
limein in die Länder des östlichen und nordöst-

lichen Deutschland.

Nicht von der Lautlehre aus lässt sich diese

schwierigste aller sprachgcschichtlichen Fragen
lösen. Möllenhoff durfte vor 35 Jahren sich auf

Vokalismus und Konsonantenstufe bei seiner Fest-
stellung beschränken. Heute geht das nicht

mehr. Die neuhochdeutsche Schriftsprache, ihrem
Kern und Ursprung nach zum Ausdruck geschäft-
lichen und juristischen Verkehrs, demnächst zum
Austausch schulmässiger und gelehrter Bildung be-
stimmt, lässt sich, gleich jeder lebendigen Sprache,
niemals, ja sie am allerw enigsten, in ihrer Entstehung
fassen, wenn man lediglich ihre Atome — die
Laute — unter das Mikroskop nimmt. In der
I otalität ihres realen Daseins, nicht aus
den Abstraktionen lautlicher Prozesse, wird man
ihr abhören und absehen, wo und als wessen
krnd sie gehören ist und welcher Geist sie nährte.
Die neuhochdeutsche Syntax und Stil istik vor
cm ®nd>äh den Schlüssel zu dem Geheimniss

des Lrsprmgs der neuhochdeutschen Schrift-
sprache. Aus dem Aufschwung, den die mäch-
,IE' Zmahme der lateinischen gelehrten Rildung,

,

cn er ems'ge Betrieb der Hochscholastik, des
anonischen und civilistischen römischen Rechts,

«er iiomiletischen Beredsamkeit, der Epistolar-

,

",k und (lcs rhetorischen Unterrichts in den
-eistungen der deutschen königlichen, fürstlichen
n stä tischen Kanzleien hervorriefen, aus der
Jvnn

weltgeschichtlichen Umwandlung des
jo en Gerichtsverfahrens und Rechts durch

i'ru \
ZC ,̂llün ^cs sc hriftltchen und gelehrten

jj

CSSes
' aus ^en Geburtswehen des jungen

HnndH

,Sm

T
S

f

*1US ^Cn ^n^nSen des modernen

•lernen

S

p*
CS mot*ernen Gemeinwesens, des mo-

",
. j^

SCen ' un(l Beamtenstaats, aus einer
2 cu «eh umfassenden Aneignung romani-

scher, erst französischer, dann mehr italienischer

Bildung und zugleich aus den ersten jäh auf-

flammenden Regungen des nationalenSelbstbewusst-

seins erwächst in dem Jahrhundert 1350— 1450

auf dem Boden des östlichen Mitteldeutschlands

im Kreise der berufsmässig Schreibenden
die Kunstpflanze, der man den Namen neuhoch-

deutsche Gemeinsprache geben muss. Sie ist

getränkt mit dem Saft lateinischer Bildung und

Rhetorik, wie er in Italien im Trecento durch

Mischung mittelalterlicher Briefkunst und der

Eloquenz der Frührenaissancc bereitet worden

war. Aber die praktischen Bedürfnisse eines

täglich komplizirter werdenden Verkehrs, die

Ansprüche der aufkommenden Beamtenherrschaft

haben sie erzogen. Religiöse und nationale

Leidenschaft hat ihre noch unfertigen Glieder mit

Feuer durchglüht. Die Schule und die Schreib-

stube haben sic in harten Dienst gezwungen.

Den .Ausdruck heimischer Poesie hat sie erst

spät gelernt. Von der einstigen Kunstform der

mittelhochdeutschen Dichtung trennte sie eine

unüberbrückbare Kluft.

Die vorliegende Schrift greift mitten in diese

brennenden Fragen, sofern sie der schlesischen

Kanzleisprache sich zuwendet und die Geschäfts-

sprache der führenden Stadt Breslau untersucht.

Leider hat sie sich durch verfehlte Abgrenzung

und Gruppirung des Stoffes und durch methodi-

sche Mängel ihren Erfolg schwer geschädigt. Ein

solcher Mangel ist zunächst die Beschränkung auf

Lautlehre, Deklination, Konjugation und einzelne

Beiträge zum Wortschatz, wobei die handschrift-

lichen Wortregister des Kgl. Staatsarchivs zu

Breslau gute Dienste leisteten. Von der Syntax

(Konjunktionen, Wort- und Satzstellung, Perioden-

bau) und vom Stil (synonymische Häufung, Epi-

theton, Umschreibung, Sentenzen usw.) erfährt

man kein Wort. Und doch floss hier gerade

die reichste Quelle für die Erkenntniss der Ein-

wirkungen, welche die Breslauer Kanzleisprache

erfahren hat, und ihrer Umwandlung. Ganz un-

fruchtbar muss man aber die gewählte Anord-

nung des behandelten Stoffs nennen. Der Vf.

berücksichtigt den Zeitraum von 1352 bis 1560

und zerlegt die von ihm benutzten handschrift-

lichen Quellen in vier der Zeit und ihrem sprach-

lichen Charakter nach getrennte Gruppen: Ur-

kunden aus den Jahren 1352 und 1359 (A),

„streng mitteldeutsche Urkunden“ des Breslauer

Hauptmanns Thime von Coldicz (1370) und der

Breslauer Signaturbücher von 1389— 1447 (B);

die Urkunden des Breslauer Stadtschreibers Peter

Eschenloer aus den Jahren 1470— 1477 (C);

Signaturbücher aus dem Zeitraum 1490—1560.

Die Darstellung giebt nun, dem Schema von W ein-

holds bekannter trefflicher Behandlung des schlesi-

schen Dialekts aus d. J.
1853 folgend, unter

jedem Laut und jeder Form, geordnet nach den

historisch zu Grunde liegenden mittelhochdeut-
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sehen Lauten und Formen, eine Statistik ihres

Vorkommens in den einzelnen Gruppen. Wir
erhalten so eine unendliche Anzahl von Entwick-

lungsreihen der verschiedensten sprachlichen Vor-

gänge, ein Chaos sich wirr im Zickzack bewe-

gender Linien. Eine Uebersicht, eine feste An-

schauung, ein bestimmter Eindruck lässt sich

daraus nicht gewinnen. Man muss sich mit der

immer wiederkehrenden ungefähren Erkenntniss

begnügen, die auch der Vf. als einzige Charak-

teristik der sprachlichen Natur seiner Quellen

immer wiederholt: der ältere, sei es mitteldeut-

sche oder auch oberdeutsche Sprachtypus weicht

gegen Ende des dargestellten Zeitraums immer
entschiedener zurück vor dem Typus der mo-
dernen neuhochdeutschen Schriftsprache. Aber
bedurfte es, um dies festzustcllcn, solchen Appa-
rates? Der Vf. hätte sich klar machen sollen,

dass jenes Schema nur für die Darstellung eines

einheitlichen, naturwüchsigen, in sich konstanten

Volksdialekts sich eignet. Bei der Erforschung
einer Kanzleisprache handelt cs sich aber um
Produkte wechselndster, höchst komplizirter

Mischungen von verschiedenen Dialekten, Ge-
mein- und Schriftsprachen. Das Verhältnis die-

ser Mischung ist veränderlich nach Zeit und
Ort und vor Allem nach der sozialen Sphäre
der Aufzeichnung, die bei Urkunden theils der
ausfertigende Kanzleibcainte, theils die bestehende
'Tradition seiner Kanzlei, theils die Gewohnheit
und der Anspruch der Parteien bestimmen. Der
Vf. hätte daher auf seine Gruppen A, B, C, D
seine Disposition aufbauen

, jede als ein ge-
schlossenes, sozusagen individuelles sprach-

geschichtliches Phänomen in allen ihren charak-
teristischen Eigentümlichkeiten zur Anschauung
bringen sollen. Was ich meine, brauchte der
Vf. nicht erst zu entdecken. Der Weg zu einer

richtigen Anordnung war ihm gewiesen durch die

methodologisch und sachlich werthvollen Arbeiten
von Renwarcl Brandstetter, die seit Jahren ge-
druckt Vorlagen: Prolegomena zu einer urkund-
lichen Geschichte der Luzerner Mundart, im „Ge-
schichtsfreund ... der fünf Orte Luzern, Uri,

Schwyz, Unterwalden und Zug“ (Einsicdeln-Walds-
hut, Benziger und Co ) 1890, Bd. 45, S. 201
284; Die Rcception der neuhochdeutschen
Schriftsprache in Stadt und Landschaft Luzern
1600— 1830 ebd. 1891, Bd. 46, S. 191 282;
Die Luzerner Kanzleisprache 1250—1600. Ein
gedrängter Abriss mit Hervorhebung des metho-
dologischen Moments ebd. 1892, Bd. 47, S.
225 — 318, und ebenso durch Scheels Unter-
suchungen über die Kölnische Kanzleisprache
(Westdeutsche Zeitschrift 1893, Ergänzungsband

1 un^ über die Pommerische
Kanzleisprache (Niederdeutsches Jahrbuch 1895,
Band 20, S. 57— 7 7). Freilich hätte eine sinn-
vollere Disposition nach den angenommenen vier
Gruppen allein wenig gebessert, da diese

Gruppen selbst ganz willkürlich gewählt, in sich

völlig ungleich und an einander nicht messbar

sind und keineswegs den grossen Zeitraum auch

nur annähernd erschöpfen und repräsentiren. Es
streift an das Komische, wenn die Gruppe A nur

durch zwei Urkunden aus den Jahren 1352 und

1359 gebildet, wenn für die Praxis der landes-

hauptmannschaftlichen Kanzlei des Fürsten-
thums Breslau unter Thime von Coldicz eine

einzige Urkunde des Jahres 1370 verwerthet und

sie mit den heterogenen Signaturbüchern der Jahre

1389— 1447, also den Produkten der städtischen
Rathskanzlei aus zwei ,

noch dazu 1 9 Jahre

später anhebenden, Mcnschcnaltem zusammen-

gekoppclt wird zur Gruppe B. Nur ein lücken-

los zusammenhängendes, nur ein zwanzigfach
reichhaltigeres Material hätte Beobachtungen von

wissenschaftlichem Werth ermöglichen können.

Was soll man vollends dazu sagen, dass, mit

einem Sprung über 23 Jahre, für die Zeit von
1470— 147 7 der geborene Nürnberger Peter

Eschenloer als einziger Zeuge der Breslauer

Kanzleisprache benutzt und dabei nicht einmal

der Versuch gemacht wird, seine fränkischen

Besonderheiten und ihre allmähliche Abschleifung

aufzudecken, vielme.hr einfach — gegen die

Thatsachen — dekretirt wird (S. 3): „Esehcn-

loers Sprache ist die der Breslauer Kanzlei.“

Die Gruppe D (Signaturbücher von 1490— 1560)

leidet natürlich an einer viel zu weiten Spannung
des Zeitraums. Wo bleiben aber die Belege für

die Entwicklung der Kanzleisprache des Fürsten-
thums Breslau seit 1370? Wie steht cs mit der

Kanzlei der .Schöffen, die von der des Raths,

wenigstens im 15. Jh., aber wahrscheinlich schon

früher getrennt war? Ist die Sprache der Signatur-

bücher so ganz identisch mit derjenigen der städi-

schen Original-Urkunden, dass von diesen

ganz abgesehen wird ? Welche Unterschiede

zeigen die Doppelausfcrtigungcn derselben Ur-

kunde im Original der Partei und in der Kopie
bezw. dem Konzept der Stadtbücher oder etwa
in späteren Transsumpten, und was lehren diese

Varianten für die Entwicklung der städtischen

Kanzleisprache? Alle diese Fragen, so wichtig

sie sein mögen, wirft der Vf. gar nicht einmal

auf. Den Versuch, sprachliche Verschiedenheiten

auf verschiedene Schreiber der Kanzlei zurück-

zuführen, lehnt er S. 2 mit allgemeinen Redens-
arten ab. Eine ernsthafte Bemühung in dieser

Richtung ergiebt, wie sich zeigen lässt, denn doch

manches beachtenswcrthe Resultat.

Ein methodisches Grundübel der ganzen Schrift

ist auch die Vorstellung, welche ihr Vf. vom so-

genannten Mittelhochdeutschen hat. Schon der

unklare Titel „Der Uebcrgang vom Mittelhoch-

deutschen zum Neuhochdeutschen in der Sprache
der Breslauer Kanzlei“ muthet seltsam, wie ein

Residuum aus längst überwundenen Zeiten der

deutschen Sprachwissenschaft an. Und wenn
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dann am Schluss als Fazit erscheint: „auf allen

Gebieten des Sprachkoraplexes ist um die Mitte

des 16. Jh.s die Entwicklung vom Mhd. zum

Nbd., sei es auf obd., sei es auf md. Grundlage,

non Abschluss gekommen“, so ist das, sotern

cs der Wahrheit entspricht, halb trivial, halb

wieder unklar. Es giebt ja doch — das sollte

doch für wissenschaftliche Bücher heute feststchn

- keinen Begriff ‘mittelhochdeutsch’ im Sinne

einer lokal und zeitlich fest umgrenzten sprach-

lichen Einheit oder Individualität, und auch die

Ausdrücke ‘mitteldeutsch’ und ‘oberdeutsch’

müssen viel vorsichtiger und deutlicher gebraucht

werden, als der Vf. es sich erlaubt.

Am Schluss (S. 1 1 2) untersucht Arndt die Frage

nach dem Einfluss der böhmischen Kanzlei auf

die Breslauer. Er knüpft daran eine Polemik

gegen mich, die mit einer schwer zu begreifen-

den Flüchtigkeit geführt ist. Nicht weniger als

7 thatsächliehe Unrichtigkeiten lässt er sich hier

innerhalb 12 Druckzeilen zu Schulden kommen.
I. Der Vf. schreibt: „Burdach (Vom Mittelalter

i. Ref. usw. I, S. 36) bat die Meinung ge-

äussert. dass Dietmar v. Meckebach, Notar

Karls IV., der 1351— 57 die Kanzlei der König-

lichen Landesbauptmannschaft zu Breslau leitete,

diesen Einfluss vermittelt habe. Aber dem stehen

gewichtige Bedenken entgegen. Zunächst sind

deutsche Urkunden aus Mcckebachs Kanzlei über-
haupt nicht vorhanden. Die Breslauer Urkunden
des 14. Jh.s tragen ein wesentlich anderes Ge-
präge als die böhmischen. Wie die Unter-
suchung gezeigt hat, trägt A streng md. Cha-
rakter.“ In Wahrheit lauten meine Worte nur
so: „Gleich den böhmischen Nebenkanzleien
wurden auch die Schlesiens von der kaiserlichen
Kanzlei mit geschulten Beamten versorgt. Diet-
mar v. Meckebach, der in Karls Kanzlei . . . seit
5342 Notar gewesen war, wurde Kanzler des
Utrtugthums [Fürstenthums] Breslau.“, Eine
durch die von ihm ausgestellten deutschen Ur-
kunden bewirkte Vermittlung eines Einflusses auf

['l
^
cutscben Urkunden der Stadt Breslau habe

•di dort nicht behauptet. 2. Nicht 1351— 57,
-ondern bis 1359 oder 1360 war Dietmar Kanzler

Fürstenthums Breslau. 3. Es ist mir nicht
eingefallen, von deutschen Urkunden aus der

"
7

^'etraars zu sprechen. Der ganze Inhalt

P
Zusammenhang jener von mir geführten

ntersuebung berücksichtigte ja gerade nur die
ec nr des schriftlichen Verfahrens und die la-
unische Form der Urkunden. A. scheint nicht

,J
r ‘- haben, dass es auch ausserhalb des

I

Cä deutscher Urkunden zwischen der

r
C

*!
Un^ ^er kaiserlichen Kanzlei folgcn-

i]i>n

L [Ehrungen geben kann, die ich vor

-
e

•
™

r'

nn ^attc: Regelung und Bereicherung

L. r /
urn,elhafter Bestandteile der Urkunde

Seite

Cr
^
Ur

!^

t’sc^CI
^»

praktischen und stilistischen
2

Datirungs- und Corroborations-

formel, Kanzleivermcrke, Registrirung; Sentenzen

(Arengcn), Periodenbau usw. Dergleichen geht aus

den kaiserlichen Urkunden in die lateinischen und

dann in die deutschen Urkunden Schlesiens über.

4. Es ist unrichtig, dass in Meckebacbs Kanzlei

deutsche Urkunden überhaupt nicht vorhanden

sein sollen. Für die königliche Hauptmannschafts-

kanzlei des Fürstenthums Breslau liegen, wie

seit Bobertags grundlegendem Aufsatz im 7.

Band der Zeitschrift für schlesische Geschichte

bekannt ist, von 1336 in den sogenannten

‘Landbüchern’ des Breslauer Kgl. Staatsarchivs

Registraturbücher vor, die den Umfang der Ur-

kundenproduktion dieser Kanzlei in einem Haupt-

theil, den vom königlichen Landeshauptmann aus-

gestellten Privilegien über Rechte an Immobilien,

überblicken lassen. Die lateinischen Urkunden

überwiegen in den ersten Jahrzehnten. Unter

dem Vorgänger Dietmars v. Meckebach im Bres-

lauer Kanzleramt Otto von Donyn (1345— 1351)

fand ich keine einzige deutsche. Die deutschen

Urkunden beginnen erst wieder, allerdings noch

sehr spärlich, unter Dietmar von Meckebach

(Landbuch III, 9 b Bl. 131b, 134a v. J. 1356).

Eine deutsche Originalurkunde Dietmars von 1353

März 13 (Breslauer Staatsarch. Matthiasstift 170),

die sprachlich manches Auffallende enthält, ent-

behrt jeder Spur eines Siegels und kann des-

halb nicht unbedingt als authentische, gleich-

zeitige Ausfertigung gelten. Wer suchen wollte,

wird gewiss noch mehr deutsche Urkunden Diet-

mars finden, auch unzweifelhaft gleichzeitige Ori-

ginale. 6. Wenn ich belehrt werde, dass „ja

auch das sogenannte Landbuch von Breslau, das

von Dietmar verfasst ist, lateinisch ist“, so

möchte ich dem doch entgegnen, dass A. von

diesem Landbuch gerade so viel kennt, als er

durch mein Citat an der von ihm bestrittenen

Stelle meines Buchs gelernt hat, nämlich seine

Edition durch Stenzei im Jahresbericht der

Gesellschaft usw. von 1 S42. Und auch diese Ausgabe

kann er nur höchst flüchtig sich angesehen haben,

sonst würde er bemerkt haben, dass Stenzei sei-

nem Abdruck zu Grunde gelegt bat eine ver-

änderte und vermehrte Reinschrift eines Aus-

zugs des alten l.andbuchs, ein 'Registrum villa-

rum allodiorum et iurium ducatus Wratislaviensis

et Nampslaviensis' (Cod. des Breslauer Staatsarchiv s

Sign. Breslau VIII. 18). Diese Reinschrift stammt

den Schriftzügen nach aus der Zeit 1390—1420.

Das Konzept (Bresl. Staatsarchiv Signatur: Breslau

VIII. lb) aber, von Stenzei nur gelegentlich und

lückenhaft in den Varianten benutzt, enthält auch

eine Masse deutscher Aufzeichnungen ver-

schiedenster Art: Urkunden, Briete, Pfandlosungen,

Rechnungen, Zinsverzeichnisse, Verzeichnisse der

Juden und ihrer Abgaben, der gezahlten Straf-

gelder u. a. Bereits 1829 bat der Germanist

Hoffmann von Fallersleben in der Monatsschrift

für Schlesien daraus ein Verzeichniss deutscher
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Fischnamen und Gaunemainen, 1847 Leopold

Hayn in seinen Documenta ad historiam rei phar-

maceuticae Silesiae (Breslauer Dissertat.) S. 9 ff.

einen deutschen Text der Statuten der Phy-

siker und Aerzte, ferner Oelsner deutsche
Urkunden zur Geschichte der schlesischen (Bres-

lauer) Juden im Mittelalter (Archiv f. Österreich*

Geschichte Bd. 31. S. 100 ff.) und Korn in sei-

nen Schlesischen Urkunden zur Geschichte des

Gewerberechts (Cod. diplom. Siles. VIII) S. 117

Nr. 78 deutsche Lohnsätze der Breslauer Tuch-
scherer abgedruckt. Die meisten deutschen Stücke

sind aber noch nicht veröffentlicht. Ueber die

Zusammensetzung dieses Notatenbuchs, die be-

reits Grünhagen (Arch. f. öst. Gcsch. 32, 5 ff.)

erörtert hat, und einzelne deutsche Bcstand-

thcile werde ich an einem andern Orte handeln;

interessant ist es z. B., die Niederschrift des Bres-

lauer Zolltarifs von 1327 im ersten, das eigent-

liche „Landbuch“ enthaltenden Theil, der sicher

aus der Kanzlei Dietmars stammt, zu vergleichen

mit der Sprache der Originalausfertigung von
1327 und der Kopie in der Reinschrift des er-

wähnten Rcgistrum. Gehört auch nicht der
ganze deutsche Inhalt dieses ‘Kladdcnbuchs’ der
Kanzlei Dietmars an, so doch genug, um ein

Urthcil über das Vcrhältniss derselben zur deut-

schen Sprache zu ermöglichen. 7. Wenn zum
Beweis für die Verschiedenheit zwischen dem
Deutsch der Breslauer und der böhmischen Ur-
kunden des 14. Jh.s versichert wird: „wie die

Untersuchung gezeigt hat, trägt A streng md.
Charakter“, so widerspricht das den ThatSachen.
Jenes A umfasst nämlich, wie oben bemerkt wurde,
volle 2 Urkunden des Breslauer Kopialbuchs aus
der Mitte des 1 4. Jh.s. Dieses Kopiaibuch ent-

hält nun aber eine grosse Masse deutscher
Uebcrsetzungen lateinischer Urkunden. Es prä-
sentirt sich auch keineswegs als eine sprach-
liche Einheit. Wie es seiner Entstehung nach
etwa vier Jahrzehnte umfasst, zeigt es auch un-
leugbar eine Entwicklung der Sprache. Es ge-
hört also ein hoher Grad ahnungsloser Einfalt dazu,
um dieses Kopiaibuch durch 2 beliebig heraus-
gerissene Urkunden vertreten lassen zu wollen.
Besonders zu rügen wäre noch der Mangel
jeder Kenntniss der von Historikern, Juristen
und Diplomatikern über die Einrichtung und die
Technik der Kanzleien geführten Untersuchungen.
Weder die allgemeinen Feststellungen noch die
Monographien über einzelne Landeskanzleien exi-
stiren für den Vf. Die Arbeiten von Huber,
Lindner, Sceliger, Öclakovsky, Brcsslau usw.
haben ihm nichts genützt. — Aber es sei genug
der Zurückweisung. Ich werde in einem der
nächsten Hefte des Anzeigers für deutsches
Alterthum und deutsche Litteratur auf Grund der
von mir vor einem Jahre gesammelten Materia-
lien versuchen das zu bieten, was A.s Unter-
suchung schuldig geblieben ist. Hier nur zum

Schluss ein wichtiger neuer Nachweis für die

Art, wie der Stil der kaiserlichen Kanzlei Böh-

mens auf die Schlesiens gewirkt hat. Vor Kurzem
ist mir ein schlesisches Formelbuch aus der Zeit

um 1407 bekannt geworden, welches eine reich-

haltige Sammlung lateinischer Musterbriefe ent-

hält. Bei den Laienbriefen lässt es jedem latei-

nischen Original eine deutsche Uebersetzung fol-

gen in den Lauten des reinsten schlesischen

Volksdialekts. Manche dieser Briefe erweisen sich

nun aber geradezu als ein Cento aus der Summa
cancellariae Caroli IV, d. h. der berühmten, viel-

verbreiteten Sammlung des Schlesiers Johann von

Neumarkt. Besonders ist ein Brief der Summa
geplündert und dieser rührt, was bisher noch

nicht beachtet ist, aber sich aus der von Tadra
schon benutzten Brunner Handschrift unzweifelhaft

ergiebt, nicht von Johann von Neumarkt her, son-

dern von Petrus von Jauer, dem Protonotar Wenzels,

der im Ganzen von 1360— 1386 amtirte und,

wie ich (Vom Mittelalter zur Reform. S. 44)

zeigte, 1371 Baccalarius, 1382 Licentiat der

Prager artistischen Fakultät wurde und 1385 in

der dortigen Juristcnfakultät inskribirt wurde.

Halle a. S. Konrad Burdach.

Alfred Lord Tennyson. A memoir by his son.

2 vols. London, Macmitlan and Co., 1897. XXIlu.316;
549 S. 8°. Sh. 36.

Derselbe, The poetical works. Ebda, 1896 ff.

20 vols. in 12®. Sh. 20.

Derselbe, In memoriam. Aus dem Englischen über-

setzt von Jakob Feis. Strassburg, J. H. Ed.

Heitz, 1899. XXIV u. 126 S. 8°. M. 3.

Selten hat ein Buch in England so viel ach-

tungsvolles Interesse, ja Verehrung hervorgerufen,

wie dieses Lebensbild des Dichters, der dem
Hofe der Königin Victoria als Schmuck im besten

Sinn des Wortes angehörte. Man findet darin

den edlen Charakter und Charakterzeichner, wie

man sich Tennyson gedacht hatte, ohne die mo-
ralische Enttäuschung, die das Erscheinen der

Aufzeichnungen von Byron, Moore und Carlylc

begleitete; fast noch verklärter; so dass das Werk
nicht bloss in allen Zeitschriften, sondern auch

auf vielen Kanzeln des Inselreiches gewürdigt
wurde. Die pietätvolle Auswahl, die der Sohn
da vorgenommen hat, und seine geschmackvolle
Darlegung trugen seiner Matcrialsammlung den
Ruf einer Musterbiographie ein. Die eigentliche

Geschichte der Entwicklung Tennysons ist aller-

dings erst zu schreiben; eine Reihe wissens-

werter Dinge aber tritt jetzt bereits in so

helles Licht, dass sic hier Mittheilung ver-

dienen.

Zunächst ist es merkwürdig zu beobachten,
wie Tennyson schon als Knabe mit den Versen
der verschiedensten Dichter erfüllt war: mit acht

Jahren ahmte er Thomson nach (I, 11) und glaubte
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Campbell, Byron und Scott zu übertreffen (II,

93
; ; mit zehn Jahren übte er sich im Stil von

Po'pes Homer (I, 11); im ersten Brief — mit

zwölf Jahren geschrieben — schwärmt er für

Milton und Dante, kennt Byron und Horaz und

deutet auf griechische Chorgesänge (I, 7— 9);

gleich darauf redet er von Ossian, Milman, Moore,

Crabbe, Coleridgc. Don Quixote und schreibt ein

Epos von 6000 Versen nach Walter Scott (I,

12). Jugenddichtungen ,
die der Biograph mit

abdruckt, zeigen Reflexe von Wordswortbs Natur-

beseelung (I, 24), von. Miltons Schilderung des

Pandacmoniums (1, 26), von der unheimlichen

Hochzeit in Scotts Bride of Lammermoor (I,

26 f.), von Coleridges Altem Matrosen (I, 30 f.),

von Shelleys Lerchenhymne (I, 58). ln Cambridge
gesellten sich italienische, deutsche und spanische

Liueraturstudicn hinzu (I, 45). Verglichen mit

seinen Vorgängern trat er ein ungeheueres Erbe
poetischer Traditionen an, was ihm in künstle-

rischer Hinsicht eine reiche Bklektik ermöglichte,

in Bezug auf Originalität freilich auch einen epi-

gonenhaften Zug verlieh.

Als die Dichtung, mit der sich Tennyson vom
Anfang bis zum Ende seines Lebens trug, nach
grossen Pausen immer wieder zurückkehrend und
weiterspinnend, ungefähr wie es Goethe mit dem
l aust machte, stellt sich sein Arthurepos heraus.
Als Knabe bekam er Malorv's Prosaroman Morte
d Arthur, die abschliessende Compilation des späten
-Mittelalters auf diesem Gebiet (1485), in die Hand,
und sofort erstand vor seinem inneren Auge

vision of Arlhur as I have drawn him’
dl 128). So stark war der Eindruck Malorys,

,

ass sich selbst seine bescheidene Kunstform auf
lennvson übertrug: seine ersten Artburgeschich-

rv» <r

arCn ebcnbl ŝ >n Prosa geschrieben (II,

Bald aber fand er Malory kunstarm
Qßd zog es vor, einzelne Abenteuer in Vers-
piele,düng zu bringen: The lady of Shalott’

Launeeint and Elaine' in erster Fassung,

1 1832, vgl. U, 122), ‘Sir Launcelot and
Guinevcre (zum Thcil schon 1830 ge-

trieben und 1833 verbreitet, gedr. 1842) und
(2edr ' 1842

» vg>- I, 59 und II,

-4 _
Damals (1833) hatte er bereits den Plan

^esammtdarstellung, schwankte aber noch,
1

>n epischer oder musikalisch -dramatischer

zeit w'*’
^’. 8 ^ UDC* *^4); aul eine Arbeits-

ziä

ZWÄnz,
8 Jahren war er gefasst — vier-

,PnJ
r Cn b' s zur Veröffentlichung des ab-
et

,

en ^lus. Zur Herzensangelegenheit

als ikj
m ^ls^er bIoss interessante Stoff,

HalbJ
11

se *n freund Arthur

dcr *j.

* a
,

' ,n iUcn zwischen den ersten Versen
U

,

er ‘ l^ e roemoriam’ entsprang der

ZlinZ :

um GcsanS öber Arthurs Tod
und -nit l

’ nr
,m ôl2cn<ien Jahre wurde rüstig

Stt ““ desWs daran weiter ge"
Gesang 1835 fertig war (I, 142,

153, 156), bis auf Einleitung und Epilog, die erst

für den Druck 1842 hinzukamen, um die leisen An-

klängc an Homer zu entschuldigen (I, 194); offen-

bar war durch den Hinblick auf Arthur Hallam die

Grundidee hineingekommen, in König Arthur

einen idealen Ritters- und Mannescharakter zu

zeichnen. Dann vergingen dreizehn Jahre, bis

T. den Plan ausgestaltete zu ‘Idylls of the King
1

;

er haue den Gegenstand nicht vergessen, viel-

mehr eine Reise nach Cornwall 1848 unter-

nommen, um in Glastonbury in der Erinnerung

an die Gralsage zu schwelgen, die sich jetzt

einmengte (1, 274f. und 332); aber erst 1855— 8

entstanden *Enid
f

, ‘Vivien’, ‘Elaine’ und ‘Guinevere’,

freilich in um so rascherer Folge (I, 414, 419,

424, 431, 453, II, 125). Der Erfolg, den ihre

Veröffentlichung 1859 hatte, bewog ihn zur Fort-

setzung; und zwar schwankte er lange (1860— 2),

wie er den Tod Arthurs von 1842 als Ende ohne

Abschwächung des Guincverc-Schlusscs, die Gral-

geschichte ohne Entweihung vorführen sollte, bis

sich plötzlich wie durch Inspiration alles von

selbst ergab (1, 482, II. 1 26). Später erst, wie

es scheint, ging er an den Anfangsgesang über

Arthurs Geburt und Heirath (1869, vgl. II, 63);

zuletzt an die Zwischengesänge ‘Last tournament*

und ‘Gareth’ (II, 100, 110). Hicmit konnte der

Cyclus 1872 als vollendet erscheinen; doch trug

T. noch 1885 den Gesang ‘Balin and Balan’

nach und noch 1891 den bedeutsamen Vers

‘Ideal manhood closed in real man’ (II, 129). —
Kür den innern Werdeprozess dieses Lebens-

werkes ist cs lehrreich, zu beobachten, von wie

unhistorischen Vorstellungen T. ausging: er

glaubte z. B. an erhaltene Denkmäler von walisi-

schen Barden des 7. Jh.s (II, 121); wie sich

zum Einfluss des Malory bald der der Mabino-

gion-Märchen gesellte, während ihn die späteren

Ritterbücher von Palmerin und Amadis, sowie

die Gralgeschiehten des früheren Mittelalters kalt

Hessen (I, 194, II, 61, 121); wie er früh mit

Beowulf und Kriemhild bekannt war (I, 90, 131),

sich aber doch nicht für eine Renaissance der

germanischen, sondern der keltischen Sagenwelt

erwärmte, wozu cs stimmt, dass er auch von

den Epen des William Morris nicht die nordi-

schen, sondern am ehesten den Jason schätzte

(II, 286); wie er seit dem Jahr 1857 die

Verherrlichung des Prinzgemahls und seit dem

deutsch -französischen Krieg die Greater- Britain-

Politik einwob; endlich, wie er bei wachsender

Neigung zum Syinbolisiren doch gegen eine zu

feste Deutung allegorischer Art auftrat: ‘I hate

to be tied down to say „This means that“,

because the thought within the imagc is much

more than any one Interpretation. Poetry is like

shot-silk with many glancing colours. Every

treader must find his own interpretaion accor-

ding tu his ability, and aceording to his sympathy

tvith the poet' (II, 127). All das sind werthvolle
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Fingerzeige — und auch Warnungen — für den

Literarhistoriker überhaupt, nicht bloss tür den

Anglisten.

Zu dem erlebten Charakter des Arthurepos

steht im seltsamsten Gegensatz, was wir über

das lyrisch-erzählende Gedicht ‘Locksley Hall’ er-

fahren, das man auf den ersten Blick für eine

besonders autobiographische Offenbarung halten

möchte und gehalten hat: 'There is not one

touch of biograpby in it from beginning to end’

schrieb T. 1886 mit einiger Erregtheit an den

deutschen Uebcrsetzer Esmarch
;

'I never had

a cousin Amy; Locksley Hall is an entirely

imaginative cdifice; my grandsons are little boys;

I am not even white -headed' (II, 331). Er

giebt nur zu, dass ein gehörter Vorfall oder

Gedanke ihn angeregt haben mag (II, 329);

nicht einmal ein aus dem Leben geschöpfter,

sondern einer aus den arabischen Gedichten

MorUlakat (I, 195, II, 329, 379). Das mögen

jene Shakespeareforschcr beachten, die sich gegen-

wärtig um die Haarfarbe seiner Sonettendame

bemühen

!

Wie T. sein Mannesideal gegebenen Falles

auch in Wirklichkeit zu verkörpern trachtete,

zeigt sein Briefwechsel mit der Königin, der in

aller Literaturgeschichte wohl einzig dasteht.

Schon im März 1851, wenige Monate nach

Uebernahme des Laureatuspostcns
,
hatte er der

Königin ein Gedicht zugeeignet, das in erster

Linie nicht sie, sondern seinen Vorgänger Words-
worth pries, ‘that uttered nothing base’, und

hatte dann, nach einem Lob ihrer Pflichter-

füllung als Mutter, Weib und Königin, sehr

kräftig von Erweiterung der Freiheit und vom
Willen des Volkes gesprochen. Als ihn zwei-

undzwanzig Jahre später seine Souveränin nach

Windsor lud, antwortete er nicht mit efnem

‘I am loyal’, sondern im Tone *of that true

friendship which binds human beings together,

whether they be kängs or cobblers’; statt Schmei-

chelei klingt eher Mitleid durch 'of the loveliness

of the throne’ (11 434); aber für die persön-

lichen Verluste der Monarchin findet er warme
Worte. Nach zehn Jahren erst folgte ein zwei-

ter Brief (1883), dessen Anrede nicht mehr ‘My
Queen*, sondern ‘Madam’ lautet und dessen

Ende von der gütigen Schlichtheit der Prin-

zessin von Wales handelt: ‘so royally simple

and kindly’. Die Baronie nahm er an als Zei-

chen königlicher Achtung ‘for the power of

Hternturc in this age of the world’ (II, 436),
was die Königin in ihrem ersten Antwortbricl
zustirnmend quittirt. Schrieb sic hier noch kühl
und kurz, so erschliesst sic ein halbes Jahr
später nach einem neuen FamilienVerlust bereits

ihr warmes Herz vor dem ebenso theilnahmsvollen
als mannhaften Hofdichter; immer freundschaft-

licher wird der Briefwechsel; das sind nicht

mehr Majestät und Unterthan, sondern zwei hohe

Seelen, die sich gleich und eins fühlen in sitt-

licher Verantwortlichkeit, und sobald T. dahin-

geschiedcn, beklagt Victoria in ihm ‘the great

poet’ und ‘this great man’ (II, 456). Es ist

wohl schwer zu sagen, wem von beiden das

zu grösserer Ehre gereicht.

Was endlich T.s Stellung zu Deutschland

betrifft, ist zunächst seine wachsende Achtung

vor Goethe hervorzuheben. In der Jugend be-

merkte er einmal über Dante und Goethe, in-

dem er ihre Büsten verglich: Was Goethe im

Gegensatz zu Dante fehlt, ist das Göttliche (I,

121); fünfzig Jahre später (1883) ergänzte er

dies dahin, dass Goethe doch zu den Weisesten

der Menschheit und zu den grössten Künstlern

gehört habe (II, 288). Den Faust warf er nach

der ersten Lektüre bei aller Bewunderung für

die grossartige Geisteskraft des Dichters mit

sittlicher Entrüstung weg (I, 27 7); später rückte

er dafür die Lieder ‘Grenzen der Menschheit’,

‘Das Göttliche’ u. dg!, in den Vordergrund und

bezeichnete den Ausspruch ‘Edel sei der Mensch,

hilfreich und gut' als einen der grossartigsten,

der je geschrieben wurde (I, 491, II, 504).

Das Achselzucken mancher Freunde und selbst

der Anblick einer ganzen Reihe alter Stiefel

von Goethe in dessen Haus zu Weimar 1865,

über die er sich wiederholt aufhält (II, 25,

235), hinderte ihn nicht, Goethe bei vielen Gelegen-

heiten zu zitieren und bei jeder Aufzählung der

grössten Geister zu nennen. Aus dem Brief-

wechsel mit der Königin gewinnt man sogar

den Eindruck, dass er in der letzten Zeit in

Goethe den höchsten Lebensphilosophen be-

wunderte (II, 447, 457). Leber Schiller ur-

thcilte er 1848: ‘Schwärmerei, but Schwärmerei

better than mere kalter Verstand’ (I, 278). Un-

bedingt war seine Werthschätzung deutscher

Musik : Mozart, Beethoven, Joachim
;

mit diesem

‘ma9ter of the violin’ sass er 1879 einmal in

Gesprächen über Goethes ‘westöstlichen Divan’

und über eigene Gedichte so lange auf, bis die

Rücksicht auf die eingeschlafcne Köchin zum

Aufbruch zwang (II, 233). — Was deutsche

Politik betrifft, dünkten ihn die Revolutionen

von 1848 nur schlechte Plagiate (I, 278). Im

J.
1870— 1 verrathen seine hier gedruckten

Aeusserungen keinerlei auffallende Parteinahme,

vielmehr Abscheu und Furcht vor den Kriegs-

grcucln überhaupt. Ucber die Zukunft schrieb

er iin August 1889 an die Königin, als ihm

diese mit sichtlicher Befriedigung vom Besuch

unseres Kaisers und den Sympathiebezeigungen

zwischen den beiden Ländern berichtete: ‘Two
nations — too closely allicd by the subtlc sym-

pathy of kindred not to bc either true brothers

or deadly foes’ (II, 450). Obwohl in diesem

Jahrhundert kein englischer Dichter soviel wie

er für das Keltenthum in der Litteratur gethan

hat, fehlte cs ihm also doch nicht an einem
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ausgeprägten Gefühl für seine teutonische Ver-

wandtschaft.

Obige Auszüge mussten unabhängig von

dem Namenverzeichnis« am Schlüsse des Ban-

des gemacht werden, das in seiner krassen

Unvollständigkeit mehr gefährlich als nützlich ist.

Die Ausgabe Tennysons von Macmillan in

20 Bändchen, die nicht ohne guten Grund ‘Pcople’s

edhion heisst, ist so hübsch und handlich aus-

gestattet, dass man wohl sicht, wie ungemein

viel er gegenwärtig in niederen wie hohen Krei-

sen gelesen wird. Die neueste Uebersetzung

von dn memoriam’ aber, die uns J. Fcis dar-

bietet, zeugt von der liebevollen Aufnahme und

Anempfindung, die ihm auch von deutscher Seite

zu Theil wird.

Berlin. A. Brandt.

Geschichtswissenschaften.

Pierre Boye, Stanislns Leszczyfiski et le trois-

ivme traitc de Vienne d’apres les archives d'Etat,

I<s papiers du roi de Pologne et aulres documents
inedits. [Un Roi de Pologne et ta Couronne dueale
de Lorraine.] Paris. Berger- Levrnult et Cie, 1898.
XX u. S8B S. 8».

Schon früher hat Hr. Boye, der Vf. dieser
überaus llcissigcn und gehaltvollen Schrift, sich

(Ge Beleuchtung des Titularkönigs mit dem
Zunamen „Bienfaisant“ verdient gemacht. Durch
seine Schilderung des Hofes von Lüneville in
den Jahren 1748/49 und durch die Studien über
'•ie Finanzen Lothringens und Bars während der
angeblichen Regierung des „ Philosophen“ ist viel
von dem Schimmer verblasst, den Voltaire zum
Bank tür genossene Gastfreundschaft in einer
'ur ihn denkwürdigen Lebensepoche um den

[

',r‘‘ erlösen Mann direkt und indirekt gebreitet

T** Uebrigens hatte auch Stanislaw selbst
sejem für d,e Festlegung seines Lebensbildes in

fächelnden Contouren Sorge getragen. Der
i4t itteraturgeschichtlich so interessant, dass

,

r ler ,n a®er Kürze erwähnt zu werden ver-

•mH i .p'
ttC^^ar nachdem der von Karl XH.

IjuhntT

bronas
Pirant von der grossen Wclt-

c.: ,.

3 trcten un<l sich in die Rolle eines

j |

C

p^
en Ludwigs XV. hineinfinden musste,

nkbts
' \ erscluen e«ne vorzügliche und darumCP ,

ak Pimef>.
vr‘sc ')e Biographie in

Stvlf.i i

von (d. '• Georg Daniel

^ I

d" He" D- C. (d. i. de Cbevriere)

Schiit lifarLr.
“ fr

f
nI“sischcr Sprache ge-

ersch"nen Hess. Von dem

•Wla-Tf

en 8uclle erschien bald eine zweite

vT e ‘ne Lebersetzung ins Eng-

fich.
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rsetzunß ins Polnische und end-

*Uung des
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R. w**
#cUi“sl

:

eine RQcküher-

Sohald di c
C

,

CS von Cbevriere ins Deutsche,

«scheu r.
crschc Buch mittels des franzö-

Wan es 'n die Kreise drang, bei denen

ungeschminkt dargestellt zu werden dem Könige
Stanislaw widerwärtig war, fing man von dem
Lothringer Hofe an, gegen das Werk zu intri-

guiren, und es glückte in der That, diese ganze

auf Seyler basirende Gruppe von Darstellungen

in den Hintergrund zu drängen und den Bücher-

markt mit Erzeugnissen zu überschwemmen, in

denen Stanislaw Leszczynski als der sanfte

.Märchenprinz und philosophische Fürst das-

jenige Relief erhielt, welches dem Ideal der

Aufklärungsepoche entsprach, und das noch

jetzt, namentlich durch das Buch des Abbe
Proyart mit seinen zehn Auflagen, Bearbeitun-

gen, l’ebersetzungen die allgemeine Auffassung

beherrscht.

Mit allen diesen Litteraturprodukten hat das

Werk des Herrn Boye nichts gemein. Wenn
in seinem Gemälde die Erscheinung dieses Königs

ohne Königreich bis zu einer gewissen Wider-

wärtigkeit sich wandelt, so hat jedenfalls Mangel an

Unbefangenheit keine Schuld daran. Mit unermüd-

lichem Fleiss ist der Autor forschend in die

Stätten eingedrungen, wo sich sichere Unterlagen

für seine Aufgabe vermuthen Hessen. Er hat

aus polnischen, österreichischen, deutschen, fran-

zösischen, lothringischen Archiven ein unge-

heures Material zusammengebracht und es in

umsichtiger Weise mit der massenhaften ge-

druckten Litteratur zu einer klaren überzeugenden

Erzählung verarbeitet. Aufgefallen ist mir nur,

dass ihn seine Forschungsreise nicht nach Dresden

geführt, wo doch naturgemäss mancher Schlüssel

für das Verständnis der komplizirten Verhältnisse

zu finden ist, und dass er unter der grossen Zahl

benutzter Bücher nur Rankes Preussische Ge-

schichte zu erwähnen sich nicht veranlasst fand,

obwohl gerade die einschläglichc Partie, die

polnische Königswahl von 1733 und die be-

drängte Stellung Friedrich Wilhelms zu den be-

theiligten Mächten und Persönlichkeiten, sowohl

sachlich als auch durch die feine psychologische

Auseinandersetzung zu den besten Theilen des

berühmten Werkes gehört. Weder Foersters,

noch Droysens, noch Lavisses Schriften, die der

Vf. benutzte, haben die Fingerzeige überflüssig

gemacht, die aus Rankes knapper aber be-

wundernswerth zutreffender Schilderung zu ent-

nehmen sind. Der Zweck und die Oekonomie

seines Buches mögen es ja rechtfertigen, dass

B. die Rolle Friedrich Wilhelms nur nach ihrer

äusseren Erscheinung auffasste — von dem

chauvinistischen Hass, den man in französischen

Büchern bei solchen Gelegenheiten antrifft, ist

er durchaus frei. Für uns aber ist die ganze

tief eindringende Schilderung der durch die

Königswahl Stanisl. Leszczynskis aufgerührten

europäischen Politik um so werthvoller, als diese

Episode der letzteren notorisch die Schule war,

in der Friedrich d. Gr. sich in der Diplomatie

bildete, und aus der für ihn über gewisse
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Faktoren Ansichten sich fcstsetztcn, die seine

Entschlösse und Handlungen in den Anfängen

seiner Regierung beherrschten. Schon darum

hätten wir ein näheres Eingehen auf die Beweg-
gründe Friedrich Wilhelms gewünscht. Bei der

überall gezeigten Gerechtigkeit und Wahrhaftig-

keit des Vf.s sind wir überzeugt, dass er in

allen den Widersprüchen der prcussischen Politik

doch auch nicht das Moment der hochherzigen

Loyalität des Preossenkönigs hinter allen Berech-

nungen und burlesken Aeusserungcn verkannt

haben würde. So wie unser Autor dem Chauvi-

nismus fern steht, so fern ist er auch von der

patriotischen Schönfärberei. Des Cardinais FIcury

Unehrlicbkeit und Ludwigs XV. frivole Unzuver-

lässigkeit sind selten nur so bestimmt und so —
ich möchte sagen — juristisch kühl dargclegt

worden. Ein gewisser lothringischer Parti-

kularismus schärfte dafür die Augen. Was hatte

Lothringen begangen, dass cs schliesslich die

Kosten des grossen europäischen Prozesses mit

der Erduldung eines Schattenregiments und eines

kostspieligen Theaterfürstenthums bezahlen musste?

Gab es keine andern Entschädigungen für den

getäuschten Ehrgeiz Stan. Leszczynskis? Die

Schilderung der unpassenden und unglücklichen

Anordnungen des Wiener Friedens in dieser

Hinsicht und der alle Theilc unbefriedigt lassenden

Zustände, die daraus hervorgingen, bilden das

Schlusskapitel des inhaltreichen Buches, ln allen

Theilen der Darstellung folgt man den Aus-
führungen des Vf.s um so lieber, als man das
Gefühl des festen Hodens unter sich hat.

Breslau.
J. Caro.

Ludolf Parisius, Leopold Freiherr von Hover-
beck (gcb. 1822, gest. 187 5). Ein Beitrag zur
vaterländischen Geschichte. II. Thl., 1. Abth. : Ver-
fassungskampf und budgetloscs Regiment.
Von 1862 bis zum dänischen Kriege. Berlin, J. Gutten-
tag. 18U8. 2 Bl. u. 220 S. 8" mit dem Gruppenbild
der Budgetkommissinn des Abgeordnetenhauses vom
Sommer 1862. M. 3.

Dem J. Thcile, den ich 1897 in Nr. 44 Sp.
7 44 f. besprochen habe, ist der 2. rasch gefolgt,

und er bringt eine erhebliche Bereicherung unse-
rer Kenntniss der schweren Zeit, in der sieb

Preussen aus den Traditionen der Reaktionszeit
löste. Die künstlerische Bewältigung des Mate-
rials ist weniger das Ziel des Vf.s als die mög-
lichst genaue Feststellung der Tbatsachen, auf
die er sein Urtheil über Personen und Zustände
gründet. Das giebt ihm auch Anlass, in den
Anmerkungen an verschiedenen neueren Arbeiten
nützliche Kritik zu üben.

Der Vf. lebt noch in den Traditionen der alten
I* ortschrittspartei, und seine Darstellung ist nicht
ohne apologetische Tendenz für diese einst über-
schwänglich geleierte und dann namentlich von
der jüngeren Generation kurzer Hand verurtheiltc

Partei. Sein Urtheil ist einseitig, aber er giebt

das Material nach bestem Wissen und Gewissen,

gewährt uns so Einblick in die Denkweise, die

Voraussetzungen, Hoffnungen und Befürchtungen

der Männer, die damals für die Rechte der

prcussischen Volksvertretung stritten, und er hat

damit der Forschung einen erheblichen Dienst

geleistet.

Nicht nur, dass er uns die Kenntniss, die wir

bisher schon den Drucksachen der beiden Häuser

des Landtags entnehmen konnten, erleichtert und

durch mancherlei Mittheilung aus Privatpapieren

und Erinnerungen ergänzt, ist werthvoll, sondern

auch, dass er die Vorgänge einmal wieder in diese

Beleuchtung rückt, uns nöthigt, sie einmal wieder

vom Standpunkt der Opposition und der Zeit zu

betrachten. Wir haben uns zu sehr gewöhnt,

namentlich Roon unter dem Eindruck der grossen

Erfolge von 1866 und 1870 zu beurtheilen, wir

übersehen leicht, dass er in ein konstitutionelles

Ministerium cintrat ohne innerliche Zustimmung

zu dem Verfassungsleben. Er fühlte sich ver-

pflichtet, die Verfassung zu achten, weil sic be-

schworen war, aber an mehr als einer Stelle

verräth sich der Wunsch, dass die Opposition

Gelegenheit geben möge, mit Gewalt dreinzu-

schlagen und das wesentlich nur durch Privilegien

des Adels beschränkte patriarchalische Königthum

der guten alten Zeit wieder aufzurichten. Es ist

kein Zweifel, dass die Verschleppung der drin-

gend nothwendigen Gesetze über Grundsteuer,

Landgemeindeordnung usw., sowie die Duldung

der Landräthe und sonstigen Verwaltungsbeamten,

welche in der Reaktionszeit das Recht mit Füssen

getreten hatten und welche, die Instruktionen der

Minister der neuen Aera missachtend, das alte

Regiment fortführten, endlich das Ausbleiben

einer Amnestie für die politischen Flüchtlinge,

deren Verurtheilung überdies vielfach eine Belei-

digung des gesunden Menschenverstandes dar-

stellte (vgl. den Brief 1,1. Simons an Auerswaldt):

es ist kein Zweifel, dass diese und ähnliche Vor-

gänge die Opposition gross gezogen und ver-

bittert haben. Roon und seine Freunde sind

erst durch Bismarck in die Bahnen der grossen

Politik gezwungen worden, die denn auch ihr

ganzes früheres Verhalten zu adeln und zu recht-

fertigen verleitet. Und wer konnte 1862 und

1863 Bismarck und seinen verschlungenen Pfaden

vertrauen? Wir dürfen doch nicht vergessen,

dass nicht bloss die Fortschrittspartei und die

„Rockumiten“, sondern dass auch die Bernhard!

und Duncker 1863 Bismarcks Politik verwarfen

und auf seinen Sturz hofften. Wenn Bernhard

i

und seine Freunde daneben die Fortschrittspartei

und das ganze Abgeordnetenhaus fast beständig

tadelten und verhöhnten — so erklärt sich das

aus der Leichtigkeit, mit der Jeder seine Ur-

thcile fassen kann, der nicht zu handeln ge-

zwungen ist.
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Die Summe ist: dies Buch giebt nicht das

richtige Bild der Zeit, auch nicht der parlamen-

tarischen Geschichte, auf die sich seine Beiträge

fast ganz beschränken, aber es giebt werthvolle

Bilder von wichtigen Vorgängen aus ihr und ist im

Ganzen eine 2ur Zeit sehr nützliche Mahnung, dass

1861—63 die Regierung weder so klare noch

so einfache Ziele hatte, wie man leicht glaubt,

wenn man von den späteren Erfolgen aus ur-

theilt. Der König und seine Minister hatten da-

mals unzweifelhaft noch manche bedenkliche, mit

den grossen politischen Aufgaben der Jahre

1866—76 unvereinbare Anschauungen und Ab-
sichten, die erst durch den gewaltigen Gang der

preußischen Siege, Verträge und Gesetzgebung

tbeilweise überwunden, theilweise wenigstens ge-

schwächt und zurückgedrängt sind.

Sehr werthvoll würde es sein, wenn der Vf.

aus den l'eberlieferungen seiner Freunde eine

reichere Fülle von Thatsachen über Maass-
regelungen usw. zusammcnstellte. Diese Dinge
lallen am leichtesten der Vergessenheit anheim
und sie bilden doch unentbehrliche Züge des
Zeitbildes. Aeusserungcn, wie sie Bismarck im
Herrenhause am 19. November 1863 gethan,
oder Bemerkungen, wie sic Bernhardi in den
,Tagebuchblättem h

IV, 70 über den Hirsch-
berger Landrath giebt, gewinnen so erst ihren
rechten Inhalt. Es gilt wahrlich nicht bloss
Halleluja zu singen, es gilt die grosse Zeit zu
verstehen, und weiter noch zu verstehen, wie
« möglich ist, dass nach solch grosser Zeit
»khe Gestalten und solche Gedanken und
Lirteicn umgehen können in Deutschland, wie
*>r Me heute sich breit machen und grosse
reise des Volkes in einen trostlosen Pessimis-

mus hincintreiben sehen.
Rr'slau

- G. Kaufmann.

Geographie, linder- und Völkerkunde.

Friedrich Ratzel, Deutschland, Einführung in die
»tamthtade. Leipzig, Fr. Wilh. Grunow, 1808 .
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an weiten Gesichtspunkten und scharfsinnigen

Bemerkungen, ist es in seiner prägnanten Kürze
der feine Extrakt aus einer Fülle von Stoff, der

aber, echt geographisch, weniger am Schreibtische,

als auf Wanderungen durch das deutsche Land
zusammengebracht ist. Ueberall erkennt man,

dass der Vf. aus eigener Anschauung spricht.

Eine Fülle lehrreicher Vergleiche steht dem viel-

gereisten Geographen zur Verfügung. Ueberall ist

die Darstellung klar und durchsichtig, aber wir

können uns der Befürchtung nicht cntschlagcn, dass

das Büchelchen, trotz wahrer Perlen, als welche

man einzelne, namentlich rein schildernde, Ab-
schnitte bezeichnen kann, zu einem Volksbuche

nicht werden wird, weil cs bei der Knappheit

der Darstellung zu viel zum Verstände spricht,

zu viel Denken erfordert.

Eigenartig ist, dass die Begriffe Land und

Staat durchaus gleichgestellt werden. So ver-

steht der Vf. unter Deutschland stets das Deutsche

Reich und gebraucht Wendungen, wie (S. 215):

„Wohl reichte einst deutsches Gebiet vom Sund

bis Sicilien“ oder (S. 80): „Nur ein Streifen der

nördlichen Kalkalpen liegt auf deutschem Boden*4

.

Der Vf. scheint mir damit die Bedeutung des

Staates weit zu überschätzen. Doch ist hier nicht

Raum und Ort zu einer Auseinandersetzung über

die Begriffe Land und Staat. Nur das sei bemerkt,

dass für R. Deutschland, unter welchem er das je-

weilige Deutsche Reich versteht, — von 1866

—

1870 gab es also überhaupt kein Deutschland —
ein sich unablässig von Süden nach Norden, von

Westen nach Osten verschiebender Begriff, für

den Unterzeichneten etwas in der Gcsammt-

heit der geographischen Verhältnisse Wurzelndes,

daher Dauerndes, ein Länderindividuum ist. Ich

unterscheide ein centrales deutsches Gebiet und

deutsche Randlandschaften, die vorzugsweise die

Sitze der Deutschland kennzeichnenden Viel-

seitigkeit der Beziehungen sind, daher in Zeiten

des Niedergangs ihre Geschicke selbst in die

Hand nehmen bezw. mit den Nachbarländern

engere Beziehungen eingehen oder gar diesen

Ländern staatlich ungegliedert werden, in Zeiten

des Aufschwungs der centralen Anziehung unter-

liegen.

Marburg i. II. The ob. F isolier.

Staats- und Sozialwissenschaften.

Adolf Merkel, t, Hinterlassene Fragmente und

gesammelte Abhandlungen. I. Theil. Frag-

mente zur Sojtial wissenschuft. Strassburg i. L,

K. J. Trübner. I 808 . VII u. 354 S. 8* mit 1 liildn.

M. 9.

Die Bedeutung des der Wissenschaft leider

viel zu früh entrissenen A. Merkel lag darin, dass

er nicht bloss ein hervorragender Jurist in seinem

Spezialfach, dem Strafrecht, sondern ein uni-

versaler Gelehrter mit einem Umfang der In-
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teressen und der Bildung, hauptsächlich der

philosophischen war, wie wohl kein zweiter unter

den Juristen der letzten Generation. Uebertraf

ihn sein Lehrer und Freund Jhering an kecker

Frische und Ursprünglichkeit, so war er ihm

dafür an Tiefe, Feinheit und philosophischer

Schulung weit überlegen. Doch war es nur ein

kleiner Kreis der ihm Nahestehenden, die ihn

voll zu würdigen wussten. Von zarter. Gesund-

heit, auf verschiedenen Universitäten rasch nach

einander thätig, nicht schnell 2um Abschluss

kommend, stets vorsichtig alle Seiten der Pro-

bleme erwägend, hat er weder viel produzirt

noch in der Art, welche auf die Massen wirkt.

Ich habe noch als alter Ordinarius in Strassburg

seine Vorlesung über Rechtsphilosophie gehört

und habe kaum je einen grössern geistigen Ge-

nuss gehabt; aber für die Mehrzahl der gewöhn-

lichen Studenten war das Meiste zu fein und zu

abstrakt, mit zu viel Zweifeln im Einzelnen, die

Entscheidung so verklausulirt vorgetragen, dass

sie häufig unklar waren, ob M. für oder gegen
eine These gesprochen habe. Wer ihn aber

genau kannte, wer gar wie ich Jahre lang im

selben Haus mit ihm wohnte, in freundschaft-

lichem Verkehr den ganzen Rcichthuin seines

liebenswürdigen, edlen, in den Abend- und Nacht-

stunden zu funkensprühender Leuchte erwachenden
Geistes gemessen durfte, der sagte sich immer
wieder, wie jammerschade, dass er nicht zu

grösserer Wirksamkeit durch raschem Abschluss

und leichtere schriftstellerische Produktivität

kommt.

Um so erfreuter werden seine Schüler und
Freunde das hier zu besprechende posthume
Werk begrüssen, das sein Sohn der Oeffent-

lichkeit übergeben hat. Es gehört, wie eine
Reihe seiner besten Leistungen, dem Grenzgebiet
der Rechtsphilosophie und der SozialWissenschaft

an. Der Schwerpunkt desselben liegt in einer
philosophischen Parteilehre, wozu die Fragmente
in seinem Nachlasse Vorlagen und woraus er
schon Einzelnes in verschiedenen Zeitschriften

veröffentlicht hatte. Beigefügt ist das Manuskript
einer Vorlesung über die moderne Demokratie,
welche er im Wintersemester 1891— 92 gehalten
hatte, und eine Bismarckrede. Steht die Vor-
lesung auch nicht ganz auf derselben Höhe, wie
die vorhergehenden Abschnitte, so reiht sich die
Ausführung doch sehr gut und ergänzend an
das Uebrige an. Wir sehen hier, wie M. zu
seinen allgemeinen Gedanken durch die umfang-
reichsten empirisch realistischen und historischen
Studien kam.

Auf den ersten 81 Seiten behandelt M. das
1 roblem gesellschaftlicher und staatlicher Ent-
wickelung überhaupt vom historischen Standpunkt
aus, um sich den Boden für seine Parteilehre zu
schaffen; er stellt sich entschlossen auf den
realistisch-deterministischen Standpunkt, weist den
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politischen Idealismus, der in Wahrheit für prak-

tische Ideale Propaganda machen will, zurück,

setzt sich mit Vico und Hegel, mit Darwin und

Savigny auseinander, zeigt, wie die Ideale des

sein Sollenden aus dem Leben hervorwachsen,

auf es zurückwirken, wie die Doktrinen ent-

stehen, wie die Parteien von ihnen abhängen, sucht

zu zeigen, was er unter Entwickelung und un-

parteiischer Wissenschaft verstehe.

Die S. 82— 232 enthalten dann den Haupt-

und werthvollsten Tbeil des Buches, die Partei-

lehre. Zuerst wird die allgemeine Bedeutung,

die Berechtigung und die Gefahr des Partei-

wesens erörtert: die Parteien sind der Ausdruck

von Kräften und Interessen der Gesellschaft,

die im staatlichen Leben nach Ausdruck, Aner-

kennung, Herrschaft ringen, die sich bekämpfen

müssen, weil es einen einheitlichen Volkswillen,

von dem Rousseau und Savigny träumten, nicht

giebt, weil das politische Leben ohne Kampf
und Reibung keinen Fortschritt kennt; ohne

Parteien keine Reform des Rechts, keine Fort-

bildung von Verfassung und Volkswirtschaft

;

die Grenze ihrer günstigen Wirksamkeit, führt

er aus, liege darin, dass die Parteien eine Zone
des Gottesfriedens, der gemeinsamen nationalen

Interessen respektirten, durch sie bei aller Tren-

nung verbunden seien.

Die ganze folgende Erörterung dreht sich

um die historisch -psychologische, soziologisch-

politische Erklärung des modernen westeuropäi-

schen Parteigegensatzes der Liberalen und der

Konservativen. M. geht von einer Analyse der

Wortbegriffe und ihrer Deutung bei hervor-

ragenden Politikern und Historikern aus; er

zeigt die Schwächen solcher Erörterungen;

Treitschke z. B. erklärt konservativ und liberal

für ganz zufällige, ganz inhaltlose Formeln und

braucht dann doch auf jeder Seite die Worte
zur Charakterisirung der Mächte und Richtungen

der Zeit. Der Autor geht dann auf die histo-

rische Analyse des modernen Staatslebens und

seiner Gegensätze über: das Ganze und seine

Tlieile, die Stabilität und die Bewegung, die

alte und die neue soziale Gliederung, die Feudali-

tät und der Mittelstand
, der aufgeklärte Despo-

tismus und die konstitutionelle Verfassung, die

historische und die rationalistische Bcurtheilung

der Institutionen, das historische und das Ver-

nunftrecht, die Anknüpfung an Bestehendes und

die an ein Ideal, das in ferner Urzeit liegen

soll, die Menschheits- und die Sonderinteressen,

— das sind etwa die Gesichtspunkte, unter

denen er die neuere Parteigescbicbte erörtert;

wir sehen, wie aus dem Vernunft- und Natur-

recht die liberalen, die demokratischen, die

Gleichheitstendenzen hervorgehen, die politische

zur sozialen Demokratie wird, wie stets soziale

und wirtschaftliche Interessen mitspielen, aber

nie allein den Parteicharakter erklären; Libcra-
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lismus und Sozialismus werden in meisterhaften

Strichen charakterisirt und einander gegenüber-

gestellt. Eine Kritik fremder Parteilehren (Roh*

mcr. Bluntschli, Abt, Stahl, 'l'reitschke) wird

eingefügt und nun zum Schluss der Gegensatz

zwischen den liberalen und konservativen Par-

teien in 14 Thesen zusammengefasst mit der Be-

stimmung. zu zeigen, dass alle die verschiedenen

Nuancen des Gegensatzes doch zuletzt sich in

eine zusammenfassen lassen: die Konservativen

sind die Vertreter der synthetischen Kräfte in

Staat und Gesellschaft; die Liberalen vertreten

das Prinzip der Differenzirung. Und daran knüpft

sich noch ein ungemein geistvoller Ueberblick

der ganzen neueren Geschichte und ihrer

Epochen, um die Wahrheit der so gewonnenen
Säue nochmal zu erhärten.

Diese flüchtige Anzeige kann dem Buche in-

sofern nicht gerecht werden, als der Hauptreiz
desselben in der Feinheit der Einzelausführungen
liegt. Aber die Empfindung wird sie hoffentlich

doch bei jedem Leser erwecken, dass wir es
hier mit einer eigenartigen Leistung bedeutsam-
ster Art zu thun haben. Sie ist wie alle Sachen
M.s nicht in allen l'heilen ganz leicht lesbar
wegen der abstrakten, oft farblosen Darstellungs-
weise, dem hohen Maasse von Objektivität, das
scheinbar da und dort der Entscheidung aus-
wacht. Aber sie erhebt sich dafür zu einer
öhe des Standpunktes, erreicht in vielen 'l'heilen,

hindere gegen den Schluss eine vollendet
tf-one, ja glänzende Sprache; sic gründet sich
au e ‘nc so scharfe historisch - philosophische
Analyse, dass sie dem Besten zugezählt werden
ra|isi. was in den letzten 25 Jahren an soziolo-
giac ler Spezialuntersuchung überhaupt erschie-

m *
3a^)en hpule noch keine eigent-

.
Wissenschaft der Politik; wenn wir einmal

«« solche haben werden, wird die Parteilehre

bilden

',nCn lVerthvollen Bestandteil derselben

G. Schmoller.
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reich und Belgien, unter diesen am ausführlich-

sten Frankreich, behandelt. Das Werk beruht

auf eingehenden und gründlichen Studien und

ist unzweifelhaft eine Bereicherung der staats-

rechtlichen Wissenschaft. Die Darstellung zeich-

net sich durch Ruhe und Objektivität aus, sie

leidet nur an einer etwas zu grossen Breite.

Manche Ausführungen haben fast den Charakter

von Exkursen.

Ein Hauptgewicht legt der Vf. auf den engen

Zusammenhang zwischen der parlamentarischen

Redefreiheit und der parlamentarischen Disciplin.

Dieser war in den früheren Arbeiten oft nicht

genügend berücksichtigt, und ihn hervorgehoben

zu haben ist ein Verdienst des Vf.s. Für die

Nothwendigkeit der parlamentarischen Redefreiheit

tritt er mit Entschiedenheit ein. Bemerkenswerth

ist namentlich auch seine Kritik des Obertribu-

nalsbeschlusses vom 29. Januar 1866 über Art.

84 der preussischen Verfassung, dessen Unhalt-

barkeit in einer sehr eingehenden und unbefan-

genen Erörterung dargclegt. wird. Dagegen

fordert der Vf. eine Verschärfung der parlamen-

tarischen Disciplin. Es ist ja zuzugeben, dass

die Disciplinarmittel, über welche die deutschen

Vertretungen verfügen, im Allgemeinen weit

hinter denen Zurückbleiben, wreiche den parla-

mentarischen Versammlungen Englands und Frank-

reichs zu Gebote stehen. Der Vf. setzt auch in

überzeugender Weise auseinander, dass kraft der

dem preussischen Landtage wie dem deutschen

Reichstage zustehenden Autonomie die Aus-

schliessung der Mitglieder als Disciplinarstraf-

mittel eingeführt werden könne. Trotzdem

scheint mir für eine derartige Maassregcl zur

Zeit ein dringendes Bedürfniss nicht vorzuliegen.

In Preussep gewiss nicht, aber auch kaum im

Reiche. Ist doch von der durch den Reichs-

tagsbeschluss vom 16. Februar 1895 dem Präsi-

denten eingeräumten Befugniss, ein Mitglied für

dic einzelne Sitzung auszusehliesscn, noch in kei-

nem einzigen Falle Gebrauch gemacht worden.

Und wenn auch unser parlamentarisches Leben

manche unerfreulichen Erscheinungen hervor-

gebracht hat, so zeichnen sich doch die Verhand-

lungen der deutschen Vertretungen gegenüber man-

chen ausländischen immer noch durch Ruhe und

Sachlichkeit aus. So wenig gegen eine Ver-

schärfung der parlamentarischen Disciplin einzu-

wenden ist, wenn sich die dringende Nothwen-

digkeit einer solchen herausgestellt hat, so ent-

schieden muss vor einem übereilten Vorgehen

gewarnt werden. Im Kreise der Parlamente be-

gegnen derartige Versuche stets einem gewissen

Misstrauen. Und ein misslungener Versuch wird

eher zur Verhinderung als zur Förderung einer

später etw'a wünsebenswerthen Reform beitragen.

Heidelberg. G. Meyer.
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Kunstwissenschaften,

Das radirte Werk des Adriaen van Ostade

in Nachbildungen. Mit biographisch-kritischer Ein-

leitung hgb. von Jaro Springer. Berlin, Fischer

& Franke, 11898]. VIII S. Text u. 44 Taf. 4*. M. 5.

Die fünfzig Radirungen Adriaen van Ostades

sind hier in ziemlich guten Lichtdrucken wieder-

gegeben. Prof. Springer theilt in einer kurz

gefassten und anspruchslosen Einleitung mit, was

wir über das Leben des Künstlers wissen, und

berührt in einigen Hauptpunkten seinen künstle-

rischen Entwickelungsgang, ohne dabet zu be-

zwecken , tiefer in den Gegenstand einzudringen

oder Neues darüber zu bringen.

Amsterdam. Com. Hofstede de Groot.

Notizen und Mittheilungen,

An der Univ. Jena ist e. pädagog. Universitäts-
scininar eingerichtet worden, das unter Lcitg des Prof.

Hein steht u. d. Studenten Gelegenheit zur Ausbitdg

ihrer pädagog. Anlagen an Kindern gehen soll, die ein

Jahr lang unentgeltlich d. Untcrr. gemessen.

Prof. Albrccht Weber hat dio in d. J. 1846/47

im Auftrag d. Kgl. preuss. Akad. d. Wiss. in London
u. Oxford hergestellten Abschriften vedischer
Texte (13 Bde 4", sowie d. Verzeichn, d. Sanskrithss.

d. Kgl. Bibi, zu Berlin [1853]), die den ßebtimmgn d.

Akad. gemäss ejnst d. Kgl. Biblioth. zu Berlin zufatlen

sollten, dieser schon jetzt überwiesen, zugleich mit d.

Handexemplar s. grossen 3 band., 1849—59 erschienenen
Ausgabe d. weiss. Yajur-Veda, das im 3. Bdc bei Buch
II— V reiche handschriftl. Bemerkgn enthält.

Dem deutschen archäolog. Institut in Athen
hat der im vorigen Jahre verstorb. gricch. Numismatiker
Pos toi a kn s seine werthvolle Bibliothek von etwa
4000 Bänden vermacht.

Gelehrte Gesellschaften und Vereine.

In der Psycholog. Gesellsch. zu Breslau sprach am
13. Dezbr. Herr K. Eulen bürg üb. Probleme der Sozial-

psychologie. An der lebhaften Debatte nahmen u. A.
Thcil die Herren Sombart. Stern, Kurclla u. Liepmann.

In d. Dczembersitzg d. Berlin. Gytun. - Lehrer - Ge-
seilsch. sprach Hr. G. Schulze üb. d. Thema: Was
wir für d. Untcrr. in d. Muttersprache von d. Franzosen
zu lernen haben.

In der Sitzung der Deutschen Gesellschaft /. Aller-
Ihumskunde in Prag vom 13. Dezbr. sprach Hr. Weber
über neue Briefe Napoleons I., Ilr. Hauffcn über den
Franziskaner Nas als Schriftsteller.

In d. Dczembersitzg d. Gesellsch, /. dtsche Litt, in
Berlin sprach Hr. Otto Hoffmann üb. d. ungedruckten
Predigten Herders in Riga. Hr. Rudolf Lehmann
über Schiller in d. heutigen Schule. Hr. Rubcnsohn
über die Verfasser der vier geistl. Lieder, die der Kur-
fürstin Luise Henriette zugeschrieben werden.

In der Dczembersitzg d. Xuntismat. Gesellsch. zu
Berlin hielt Hr. Bahrfcldt c. Vortrag üb. den Versuch
d. Gr. Kurfürsten, in den 1650er Jahren c. „Lnndmünze*
f. d. Kleinverkchr zu schlagen; Hr. Friedensburg sprach
üb. d. Medailleur D. Vogt und üb. d. Münzen im dtsch.
Sprichwörterschatz; Hr. Weil berichtete üb. c. 1886 auf
d. Burg v. Athen in d. Fundamenten d. Krechtheions
entdeckten Münzfund.

ln d. Gesellsch. f. HeinuUhkdc d. Prov. Branden-
burg in Berlin hielt am 14. Dezbr. Hr. Curlt c. Vor-

trag üb. GeschichlL- Medizinisches u. Chirurgisches aus

Brandenb.-Preussen.

ln der Münchener Anthropolog. Gesellsch. sprach am
25. Novbr. v. J. Hr. E. Oberhummer üb. d. geograph.

Verbreit« u. d. geschichtl. Wandcrgn d. Pest; Hr. Fr.

Weber üb. La Tene-Funde in Bayern.

Neu erschienene Werke,
vom 1 . bis S. Januar in der Redaktion cingclicfcrt.

Bacrwald, R., Neue u. ebenere Bahnen im fremd-

sprachl. Unterricht. Marburg, Eiwert. M. 2,40.

Derselbe, Eignet sich d. Untcrr. im Sprechen u.

Schreiben fremd. Sprachen f. d. Schule? Ebda. M. 1,20.

Comte, Auguste, conscrvateur. Extraits de son

ecuvre finale (1851—57). Paris, Le Soudicr.

Finck, Frz. N., D. dtsche Sprachbau als Ausdruck

dtsch. Weltanschauung. Marburg, El\x*ert. M. 2.

Freud cnthal, J., D. Lebensgesch. Spinozas. Lpz.,

Veit & Comp. M. 10.

Gocdckc, K., Grdriss d. Gesch. d. dtsch. Uichtg.

2. Aull., fortgef. x'. E. Goetze. 19. H. Dresden, Ehler-

mann. M. 4,20.

H achtmann, K., L’cbgsstücke z. Ucbcrsetzcn i- d.

Lut. im Anschi, an ausgcxx'ähltc Satiren u. Episteln d.

Horaz. Lpz., Freytag. M. 0,30.

Heer. F. J., D. histor. u. geograph. Quellen in Jäqüt’s

Geograph. Wtb. Strassb., Trübner. M. 3.

Historie, Danmarks Rigcs, af J. Stcenstrup u. A.

47. u. 48. H. Kopcnh., Ernst Bojesen. Je Kr. 1.

Hu me, M. A. S., Spain, its Grcatness and Dccay

(1479— 1788). Cambridge. Univ. Press (Lond.. C. J.

Clav and Sons). Geb. Sh. 6.

I nama- Sternegg, K. Th. von, Dtsche Wirthschafls-

gesell, in d. letzten Jahrhunderten d. M.-A.s. I. Th.

Lpz.. Duncker 8; Humblot. M. 12.

Krcogcl, J., D. Hnusgcräth in d. Misnah. Frankf.

a. M.( KaulTmann. M. 2,50.

Krumbachcr, K.. Studien zu Romanos. [Sitzgsbcr.

d. philos.-philol. ii. d. histor. Kl. d. k. bair. Akad. d. Wiss.

1898. II, 1.]. Münch., G. Kranz in Komm.
Lefranc, A., Lc Platonisme et la Litterature cn

Personalchronik.
Ernennungen. Auszeichnungen usw.

I. An Universitäten usw. Die thcolog. Kakult.

an d. Univ. Zürich hat d. Dekan Heer in Glarus, d.

I)r. Max Krenkel in Dresden, d. Pastor Dr. Karl

Manchot in Hamburg u. d. Kirchenrath Scheller in

Kilchberg bei Zürich zu Ehrendoktoren ernannt. — Prof.

Dr. Friedrich Hirth in München ist von d. kaiserl.

rus5 . Akad. d. Wiss. zum korrespond. Mitgliede ernannt

worden. — Dr. Fischer. Lehrer d. Arab. a. d. Akad.

f. oriental. Sprachen hat sich an d. Univ. Berlin. Dr.

Kautzch f. Kunstgeseh. an d. Univ. Leipzig als Privat-

doz.’ Imbilitirt. — Die Academie des Inscriptions in

Paris hat Prof. Euting in Strassburg, und Prof.

W. DÖrpfeld. d. Direktor d. dtsch. archäolog. Schule

in Athen, zu korresp. Mitgl. gexvählt. — Der ao. Prof,

d. Geogr. an d. Univ. Tübingen hat unter Verzicht auf

d. Beruf« nach Würzburg e. Ruf nach Heidelberg an-

genommen.
II. An Gymnasien usw. Zu Direktoren sind er-

nannt worden: Oberl. Prof. Dr. Kiesel am Luisen-

städt. Realgymn. zu Berlin zum Dir. am Andreasgymn.,

Oberl, l’rof. Dr. Roese am Kais. Friedr.-Gvmn. in Frank-

furt a. M. zum Dir. d. Rcalsch. in Gevelsberg, Kr.

Schwelm; Oberl. Prof. Dr. Lange an d. Friedr. -Wer-

dcrschcn Obcrrcalsch. in Berlin zum Dir. d. Konig-

städt Realgymn.
Todesfälle:

Gymn.-L. a. D. Wi Hatzen, am 15. Dezbr., 74 J.

alt, in Bremen; d. Oberbiblioth. a. d. kgl. Biblioth. in

Bamberg. Dr. Frdr. Leitschuh, am 13. Dezbr.
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France ä l'epoque de la Renaissance (1500— 155Q).

[S.-A. aus d. Revue d'hisL Iilteraire de la France. 15

jj.ru
1
. 1S96.] Paris, Armand Colin & Cie.

Lutoslawski, W., Ueb. d. Grdvoraussetzgn u.

Konsequenzen d. Individualist. Weltanschauung. Heising-

fors. Druck v. J. Simeli Erben.

Oertmann. P.. I). Recht d. Schuldverhältn. I. Allg.

Lehren- |Kommentar z. BGB. u. s. Nebengesetzen.]

Brl., Carl Hevmann. M. 3,60.

Schriften, D., Hartmuths von Cronbcrg. Hgb. v.

Ed. Kück. (Flugschriften aus d. Reformat.-Zt. XIV.)

[Neudrucke dtsch. I.itlcraturwerke d. t6. u. 17. Jh.s.

Nr. 154/6.) Halle. Xiemcycr. M. 1,80.

Stern, D., v. Bethlehem. Kundgebgn d. Einheits-

bundes dtscher Freimaurer üb. Ursprg, Wesen u. Ziel

der Freimaurerei. Bmschw.
, Vieweg & Sohn. M. 4.

Storino, G., Fino alle Morte (altre novelle). Cosenza,
XuQva Tipografia della „Lotta“.

Derselbe. La Sommossa Cosentina del 15 Marzo
'44, Cosenza, l.uigi Aprea.

Vererbg, D.
t
d. ländl. Grdbesitzes im Kgr. Prcusscn.

Hgb. v. M. Sering. III. D. Hohenzoll. Lande, bcarb.
v. R. Hirsch. XI. Prov. Westpreuss. . bearb. v. F.
Busch. XIII. Prov. Posen, bcarb. v. Fr. Grossmann.
Brl.. Parey. M. 3, 2,50 u. 2,50.

Wolff, E., Poetik. D. ticsetze d. Poesie in ihrer
geschickt], Entwicldg. Oldenburg, Schulze (A. Schwartz).
M. 4.

Zabel, E., Zur modern. Dramaturgie. Stud. u.
Kritiken üb. d. ausländ. Theater. Ebda. M. 5.

Demnächst erscheinende Werke.
Aus dem Gebiete der

Philosophie. Reinkc. J., D. Welt als That. Un
risse e. Weltansicht auf nulunvisscnsehaftl. Grdlagi
3t' Bog. Brl.. Ciebr. Paetel. M. 10.

PMdogie h. Lilteraturgeschickte. Lichten berget
« , Kich. Wagner d. Dichter u. Denker. Uebs. vo

Oppeln-Bronikowski. Etwa 32 Bog. Drcsd
tarl Reissner. M. 9.

Rttkls- u. Slaatswissenschaft. Jcntsch, C. t I
* Gronow, Etwa M. 2.

uCtr“‘ D*MmS- Sudcrmann. H., U. dr,

Dratnut- Gedicht. Stttg., Cotta ST. M :

Zeitschriftenschau.

Theologie.

o. n Sj*
1* 34, 12. Höhne, Inwicwc

(JT l - oeuteatamenl). Briefe d. Erdcnlebc

_ (i
PantheiaL Christenth.? (Schl,

«irk» _ n "'.. Dü
,

g
.

m "‘ ik “ Apologetik in Wechse2“ “• ******* d. Parsism. - Für d. A,
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R- A. Charles, The assumption of Moses.

London, Black, 1897. LXV u. 1 17 S. 8°. Sh. 7. 0 d.

^

Die pseudepigraphisebe Litteratur verdankt
cm

- des oben angezeigten Buches bereits
am; erlci Forderung. Wir erinnern nur an
nC

.* c,^' ü^cn Arbeiten zur Baruchapokalvpse,
m Ju i "enbuchc und zum äthiopischen Henoeh-

„
den Jahren 1 893— 1896. Jetzt bietet

JT
“s8a^c» Erklärung und englische Ueber-

_ 3 ei Jateinischen sog. assumptio Mosis.

d« r -
Ehrliche Einleitung unterrichtet auf

bcirefflüa

C

^L-

tC
?^er das die dasselbe

wl über dL
‘“°™cl,en un<l kritischen Kragen

Vf. „.t,
beschichte seiner Ausgaben. Der

t»ei ? *- ,sc*’rift eine Vereinigung von

eines daTr"
8 geschiedenen Werken

, deren
ci-tament des Moses, das andere die

Geschichte seiner Himmelfahrt enthielt. Dieses

Grundwerk war nach dem Vf. in hebräischer

Sprache geschrieben, während von seinen Vor-

gängern besonders M. Schmidt und A. Merx in

ihrer Ausgabe im Merxschen Archiv f. w. Erf.

des A. T.s Bd. 1 für ein aramäisches Original

eingetreten waren. Man wird aber den Aus-

führungen des Vf.s S. XXXVin-XLV darin

Recht geben müssen, dass in dem uns erhaltenen

lateinischen Text keine Stelle vorliegt, die mit

zwingender Gewalt eine aramäische Retroversion

forderte, während für das Hebräische derartige

Fälle vorhanden sind und auch sonst mehrfache

Beispiele sich linden, bei denen durch den latei-

* nischen Wortlaut ein idiomatisches Hebräisch

durchscbimmert. Verfasst ist nach dem Vf. das

hebräische Original in der Zeit zwischen 7— ->

n. Ohr., während Volkmar und Colani die Periode

des Hadrianischen Krieges, speziell die Jahre 137/8
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als Abfassungszeit ansetzten und sich dafür be-

sonders auf c. 8 u. 9 stützten. Doch unser Vf.

weist klärlich nach, dass unser Buch mindestens

vor 70 n. Chr. verfasst sein muss, denn in 1, 17

u. a. ist vorausgesetzt, dass der Tempel noch

steht und nirgend in der ganzen Schrift ist von

seiner Zerstörung die Rede, welche, wenn ge-

schehen, doch unmöglich hätte unerwähnt bleiben

dürfen, da der Vf. sonst bei allen Ausblicken in

die Zukunft den Tempel mit in Rechnung zieht.

Es bleibt daher keine andere Wahl, als c. 8 u. 9

auf die Zeit der selcucidischen Verfolgung zu

beziehen und die schiefe Stellung, welche in dem
gegenwärtigen Text diese beiden Kapitel ein-

nehmen, dadurch zu beseitigen, dass man sie

hinter c. 5 stellt, wo sie sich ganz natürlich ein-

ordnen. Andrerseits, was den terminus a quo be-

trifft, so wird 6, 6 u. a. der Tod des Merodes

vorausgesetzt und in 6, 7 ist auf seinen Nach-

folger Archelaus hingedeutet sowie auf dessen

kurze Regierungszeit von 4 v. Chr. — 6 n. Chr.

Dadurch ergiebt sich 7 n. Chr. als frühestes

Datum. Da aber für Merodes* Söhne überhaupt

in 6, 7 kürzere Regierungszeiten vorausgesagt

werden, als er selber hatte, also weniger als

34 Jahre, so muss, da Antipas in der That 43
und Philippus 37 Jahre regierten, die Schrift vor

30 n. Chr. geschrieben sein, indem Merodes
4 v. Chr. starb (4 v. Chr.— 30 n. Chr. = 34
Jahre). — Von unsrer Schrift gab es bald eine

griechische Uebersetzung, die noch im 1. Jh.

n. Chr. entstand, von deren Spuren der Vf. aus

dem N. T. und der kirchlichen Littcratur S. XIII

und S. 107 — 109 berichtet. Aus dieser griechi-

schen Uebersetzung ging unsere lateinische her-

vor, von der aber nur ein Fragment erhalten ist

in einem Mailänder Palimpsest des 6. Jh.s, wel-

ches in zwei parallelen Kolumnen auf jeder Seite

geschrieben ist. Von dieser Hs. giebt der Vf.

einen genauen Abdruck auf der jedesmaligen

rechten Seite seiner Ausgabe der assumptio.

Eine genaue Untersuchung ihres sprachlichen

Charakters und ihres kritischen Werthes hat er

in der Einleitung S. XXX—XXXVIII gegeben.
Erhalten ist in dieser Uebersetzung im Wesent-
lichen nur das Testament Mose's, die Himmel-
fahrtsgeschichtc ist verloren. Die Ausgaben des
lateinischen Textes werden S. XVIII—XXI be-
sprochen, die Geschichte der Kritik S. XXI—
XXVIII. Von anderweiter apokrypher Litteratur
über Mose handeln S. XIV—XVII. Was den
Verfasser des Buchs anlangt, so hält ihn Charles
für einen Sadducäer- und Zelotenfcindlichen phari-
säischen Quietisten, der, an den alten Grund-
sätzen der ersten makkabäischen Zeiten fcst-

haltcnd, jede aktive Bcthciligung an Politik und
Aufruhrplänen verwirft, und das Heil nur in

strengster Gesctzesbelolgung und im gläubigen
V ertrauen auf Jahves Hülfe zu suchen anempfiehlt.
Sein ideales Ziel ist dasselbe wie das der Ze-

loten: Vernichtung der Heidenmacht und Errich-

tung des Gottesreichs in Israel; aber nicht der

Mensch, sondern allein Jahve soll das herbei-

führen. Für den Antizclotismus unsres Schrift-

stellers macht Ch. noch besonders c. 9, 6. 7 gel-

tend, in welchen Versen nicht Widerstand, son-

dern Märtvrerthum (vgl. 1 M. 2, 34 — 38)

empfohlen wird. — Daher ist unser Autor auch

kein Anhänger der Messiashoffnung, denn der

Messias ist ein Mann des Krieges. Diesen führt

bei ihm Jahve allein; Israel ist gewissermaassen

nur Zuschauer bei der Abstrafung der Heiden,

vgl. c. 10, 7. 10, wie bei Jcsaj. 30, 30— 32.

Damit will nur aber nicht stimmen, wenn Ch. die

Worte c. 9, 1 „erit homo de tribu Lcvi cuius

noinen erät Taxo“ von einem Manne des Stam-

mes Lcvi versteht, „dessen Name der Eiferer

sein wird“ (Taxo Nqx* als Corruptel von

oder erklärt), vgl. S. 36, denn da dieser

Name ohne Zweifel auf das vorbildliche Ver-

halten des Mattathias 1. M. 2, 27. 50 (C^Xoöv

tüj vöfio>) hinweist, so würde damit gerade der

Kampf für das Gesetz, der echte Zelotismus, vgl.

1 M. 2, 41 ff., empfohlen sein. — Die Ausgabe

des lateinischen Textes ist, wie oben angedeutet,

eine doppelte. Rechts steht der Text der Hs.

in seinen zwei Parallelkolumnen, links in scriptio

continua der von Ch. emendirte und hergcstclltc

Text. Darunter laufen die textkritischen An-

merkungen hin (S. 54— 101), während die exe-

getischen Anmerkungen unterhalb der englischen

Uebersetzung (S. 3— 51) angebracht sind. Beides

ist von erschöpfender Genauigkeit. Das Ganze

eine sehr dankenswerthe Gabe.

Jena. C. Siegfried.

Johannes Gehring, Die Sekten der russischen

Kirche (1003— 1897). Nach ihrem Ursprünge

und inneren Zusammenhänge dargestclH. Leipzig,

Fr. Richter, 1898. XII u. 240 S. 8°. M. 5.

Mit Recht erwartet der Vf. ein Interesse für

eine Monographie der kirchlichen Sonderbildun-

gen Russlands, wegen der nicht nur kirchlichen,

sondern auch politischen Bedeutung des russi-

schen Sektenthums. Mit Recht hebt er auch die

Schwierigkeit seines Unternehmens hervor. Diese

letztere wird noch deutlicher, wenn man das

vom Vf. S. 239 f. beigefügte Verzeichniss der

von ihm benutzten Litteratur überblickt, unter

welcher sich von russischen Arbeiten nur solche

befinden, von denen Uebcrsetzungen vorhanden

sind. Ist ihm nun das kühne Unternehmen ge-

glückt, ohne Kenntniss der russischen Sprache

eine Geschichte der russischen Sekten zu lie-

fern: Er beginnt mit einer Darstellung der Irr-

lehren eines Adrian, Lassius, Dimitrij und Martin

aus den Anfangszeiten der russischen Kirche

zwischen 1 000 und 1 1 60. Lassius ist mir un-

bekannt. Von Adrian und Dimitrij wissen wir

nur durch einige Zeilen in den Nikonseben

Digitized by Google



93 9421. Januar. DEUTSCHE LITTERATURZEITUNG 1899. Nr. 3.

Annalen zu den
J.

1004 und 1123, mitgethcilt

tt. a. bei Golubinskij in dessen dem Vf. unbe

kaont gebliebener Kirchengeschicbtc Russlands

I, 2
,
685. Der von Gebring als „der eigent-

liche Vater des Sektenthums in Russland“ ein-

geführte „Mönch Martin, der Armenier,“ aber ist

nichts weiter als eine Erdichtung Pitirims aus der

Zeit Peters d. Gr. behufs Bestreitung des Schis-

mas seiner Zeit, wie der Vf. ebenfalls z. B. bei

Golubinskij I, 2, S. 688 hätte lesen können, —
wenn er eben des Russischen mächtig wäre.

Da dies nicht der Fall ist, wundert man sich

auch nicht, bei dem Vf. keinerlei Kenntniss von

den neueren Verhandlungen über die „Juden-

sekte“, deren Wesen noch durchaus nicht fest-

gestellt und deren Existenz sogar bestritten wor-

den ist, vorzufinden. Für die Geschichte des

grussen Schismas waren Subbotins „Materialien“

(8 Hde. 1875— 1887) unumgänglich einzusehen,

aber nicht einmal die Selbstbiographie des Proto-

popen Avvakum, von der cs doch m. W. eine

französische Uebersetzung giebt, ist aus eigener

Kenntniss heraus verwerthet; von den Arbeiten

Andreevs, Heidens, Sacharovs, Hibbenets u. a.

wrdss der Vf. nichts, von Makarijs Schriften
wenig mehr. Diese Beobachtungen werden ge-
nügen. Üeber Einzelnes hätte sich G. auch in

deutscher Sprache noch orientiren können
;
aber

freilich wäre das alles nur Notbbchelf. Der Vf.
hat seine Arbeit sich viel Mühe kosten lassen,
aber das Unmögliche konnte er nicht möglich
machen, nämlich eine Geschichte der russischen
Sekten zu schreiben, ohne die Möglichkeit einer
Einsichtnahme in die Quellen und die hervor-
ragendsten wissenschaftlichen Bearbeitungen.

Güttingen. N. Bonwetsch.

Philosophie.

J- Rehmke, Die Bildung der Gegenwart und die
Philosophie. Heilbronn, E. Salzer, 1896. 48 S. 8".
M. ii.Sfl.

i

l'cr hletrerzeugung durchdrungen, d;

!

,

Sophie ein breiterer Platz im Kult
“ der Gegenwart gebühre, als ihr gemein» «prfu« wird, hat Prof. Kehmke sei

»icdcrhodt Gelegenheit genommen, sich in kl

“"^'»'»'Verständlich gehaltenen Schrifi
ön Süsseres Publikum zu wenden, um

j;
»suphische Dinge aufzuklären. Al

b
.' uri'8«‘* Schrift dient diesem Zwcd

y*
tiüa

'C der Philosophie entgegenstehenc

„ ""f
Missverständnisse aus dem We

ib H,

Und d 'C B't'chtigung der Philosop

»bl
STWt V°" dc" »"gemeinen f

S2K ll“ neben den Fa,

Btstimm

* tCn>

,

S’C^ den besonder
desselben Seienden beschäftig)

E. zur Abfassung seiner dur

Klarheit und Verständlichkeit ausgezeichneten

Schrift veranlasste, auch gegenwärtig im Wesent-

lichen die nämliche ist, wird auch dieser späte

Hinweis auf das Schriftchen noch nicht zu be-

fürchten haben, zu spät erfolgt zu sein.

Königsberg i. Pr. L. Busse.

Paul Menzer, Der Entwickelungsgang der Kan-

tischen Ethik bis zum Erscheinen der Grund-

legung zur Metaphysik der Sitten. 1. Theil.

Inaug. - Üissert. Berlin, Druck von E. Ebering,

1897. 30 S. 8
n

. 2. Theil. S.-A. aus „Kantstudien“

hgb. v. H. Vaihinger. Bd. 1, S. 290—322. Bd. II.

S. 41— 104.

Der Entstehung eines epochemachenden Ge-

dankens auf historisch -psychologischem Wege
nachzugehen ist eine der reizvollsten, aber auch

der schwierigsten Aufgaben, welche sich die heu-

tige Geisteswissenschaft stellt; und beides, Reiz

wie Schwierigkeit wächst, je mannichfaltiger und

verwickelter die Einflüsse sind, welche im Den-

ken eines schöpferischen Geistes zusammen-

sebiessend das neue Gebilde hervortreiben. Diese

Aufgabe für die Entstehung der Lehre Kants

von der praktischen Vernunft zu lösen unter-

nimmt mit Scharfsinn und Glück die vorliegende

von der Berliner philosophischen Fakultät preis-

gekrönte Untersuchung.

Der Vf. weist zunächst aus den Kantischen

Schriften der fünfziger Jahre nach, dass der

Gegensatz zwischen Vernunft und Sinnlichkeit

von vornherein entscheidend für das ethische

Denken Kants gewesen ist. „Er übernimmt ihn

einerseits durch seine pietistische Erziehung, er

erlebt ihn anderseits durch den Kampf gegen

einen gebrechlichen Körper.“ Als das zu er-

strebende Ziel erscheint schon damals Freiheit

von der Herrschaft der Sinnlichkeit; es ist ein

Ideal der Entsagung, der Abwendung von Welt

und Menschen, in welchem die spätere Lehre

von der Transscemlenz des sittlichen Bewusst-

seins der Gesinnung nach bereits begründet

liegt. Aber im Zusammenhang mit dieser Weit-

abgewandtheit steht es, „dass die moralphitosophi-

schen Probleme in dieser Zeit noch keine selbst-

ständige Stellung im Denken Kants einnehmen,

sondern nur nebenbei behandelt werden“
;
dem-

gemäss zeigt er sich auch durchaus abhängig

von der Moralphilosophie der Aufklärung.

Dieses Verhältnis* ändert sich völlig unter dem

Einfluss der Lektüre Rousseaus und der engli-

schen Moralphilosophie: von der einen Seite tritt

das durch Analysis des sittlichen Bewusstseins

gefundene moralische Gefühl, von der anderen

die Erziehung der Menschheit zur Sittlichkeit als

entscheidende Anregung in den Gedankenkreis

des Philosophen. Aber sie vermögen die „ur-

sprüngliche Erkcnntniss Kants“, dass das mensch-

liche Handeln Vemunftgesetzen unterworfen wer-

den könne und müsse, zwar zu kreuzen, aber
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nicht zu verdrängen; denn an der Selbstgcsetz-

gebung der Einzelnen, die nur durch die Ver-

nunft, nicht durch das Gefühl möglich erscheint,

„hafteten die stärksten sittlichen Impulse Kants“.

So kehrte die Vernunft wieder in ihre Rechte

ein : die Selbstgesetzgebung musste sich zu einer

nllgemeingiltigen erweitern und diese wurde

durch die aus der theoretischen Philosophie über-

nommenen Ideen einer rein formalen Gesetz-

gebung und der apriorischen Form des Sitten-

gesetzes gesichert. „Das Bestreben, auf die

Mitwirkung des empirischen Glückseligkeits-

strebens verzichten zu können, gab der Ent-

wickelung die weitere Richtung, welche ihren

Abschluss fand in der Lehre von der intclligibeln

Welt, der der Mensch als vernünftiges Wesen
angehört.“ —

Menzcrs Schrift zeigt im Einzelnen überall

erschöpfende Sachkenntniss und methodische

Gründlichkeit; sic vereinigt mit feinem Gefühl

für das Persönliche in Kants Entwickelung einen

umfassenden Blick für die allgemeinen Gesichts-

punkte, welche der mühseligen Untersuchung der

Einzelheiten erst den wahren Werth verleihen,

ln crstcrer Hinsicht tritt besonders die treffende

Charakteristik S. 19, 20 der Dissertation hervor,

— nur das, was über die Einwirkung der Haus-

lebrerthätigkeit auf Kants Stimmung gesagt wird,

scheint mir auf schwachen Füssen zu stehen.

Als Beispiel für den zweiten der genannten Vor-

züge sei unter manchem Gleichwerthigen auf die

glückliche Formulirung des Unterschiedes zwischen

Rousseauscher und Kantischer Weltanschauung

(S. 42 ff. des Sonderabdr.) hingewiesen. In die-

ser Vereinigung allgemeiner Gesichtspunkte mit

methodischer Umsicht, ja Behutsamkeit hat man
wohl Dilthcysche Schule zu erblicken: dieselben

Prinzipien, welche Diltheys Schleiermacherbuch

zu einer so herv orragenden Erscheinung machen,

haben sich hier auf beschränkterem Gebiete
fruchtbar erwiesen. Wir dürfen hoffen, dass

nach dieser tüchtigen Einzeluntcrsuchung Arbeiten

umfassenderer Art nicht ausbteiben werden.

Berlin. Rudolf Lehmann.

Philologie und Litteraturgeschichte.

Julius von Negelein, Zur Sprachgeschichte
des Veda. Das Verbalsystem des Atharva • Veda
sprachwissenschaftlich geordnet und dargestell: Ge-
krönte Prcisschrilt. Berlin, Mayer & Müller, 1898.

104 S. 8“. M. 3.

Neben den monumentalen Arbeiten Delbrücks
über das Verbum des Rigveda und Lanmans
über die vedische Nominalflexion nimmt das vor-
liegende Werk nur eine sehr bescheidene Stellung
ein. Nachdem Whitney iin Anschluss an seinen
musterhaften Index (Journ. of the American Orient.
Soc. XII) alle im Atharvaveda vorkommenden
1 empus-, Konjugations- und Modusstämme ver-

zeichnet hatte, blieb für ein Werk über die Ver-

balflexion des AV. nicht inehr viel zu thun übrig.

Erwünscht blieb immerhin eine systematische

Aufführung der Formen selbst mit ihren Personal-

endungen. Die giebt der Vf., im Anschluss an

Delbrücks Anordnung, doch leider ohne das

Partizip und ohne zusammenhängende Besprechung

der Personalendungen und des Optativs; ferner

ohne genügende Berücksichtigung der neuern

Vedacxcgese und der in Whitneys Index mitge-

thciltcn Varianten. Sonst sind die Verzeichnisse

nahezu vollständig.

Weiterhin konnte man wünschen (und bei

einem Werke dieses Titels erwarten), dass die

Wandlungen der Verbalflexion seit dem Rigveda

nachgewiesen würden. Der Vf. lehnt diese Auf-

gabe ausdrücklich ab und giebt nur beiläufig

einiges wenige dahin Zielende. Dafür ergeht

er sich, was gar nicht seine Sache war, in um-

fänglichen Erörterungen über die Herkunlt alt-

indischer Verbalformen. Auf die Durchforschung

der sprachwissenschaftlichen Litteratur hat er

augenscheinlich Fleiss verwandt, er versucht auch

Eigenes zu geben. Aber seine Kenntnisse und

seine Urteilskraft zeigen sich der Aufgabe nicht

gewachsen. Seine Referate haben das Verdienst,

gelegentlich vergessene Bemerkungen älterer Ge-

lehrter ans Licht zu ziehen, sind aber sehr unvoll-

ständig, und wem es um die Sache zu thun ist,

wird bedauern, dass Lob und Tadel so seltsam

vertheilt, der Tadel oft wenig passend fonnuürt

ist, ja etwa auch auf lächerlichem Missverständnis

beruht: S. 18 Anm. 7.

Man darf wohl annehmen, dass die Krönung

dieser Arbeit durch die Königsberger philosophische

Fakultät nur unter Vorbehalt erfolgt sei.

Basel. Jakob Wackernagel.

Wilhelm Bauer, Der ältere Pythagoreismus.

Eine kritische Studie. [Berner Studien zur Philoso-

phie und ihrer Geschichte, hrsg. von LudwigStein.
Bd. VIII.] Bern, Steiger & Cie., 1897. VIII u. 232 S. 8".

M. 1,75.

Die vorliegende „kritische Studie“ ist eine

der anspruchsvollsten und zugleich wertlosesten

Erscheinungen, die auf diesem Gebiete seit Jahren

erschienen sind. Sie will hauptsächlich Zellers

Darstellung berichtigen und eine richtigere Be-

leuchtung der pythagoreischen Metaphysik in

ihrem Verhältnis zu ihrer Zahlenlehre geben.

Aber was hier in ermüdender Weitschweifigkeit,

steter Wiederholung und geschmacklosem Feuille-

tonstil vorgeführt wird, beruht grösstcntheils auf

Missverständnis der allerdings nicht leicht ver-

ständlichen Worte des Philolaus, der auch bei

Bauer im Mittelpunkte des Interesses steht. Schon

gleich das erste Fragment wird S. 5 verkehrt aus-

gelegt und ein unberechtigter Gegensatz jener oben

genannten Prinzipien daraus konstruirt. Es ist nicht

Aufgabe des Ret., dem Vf. die unerlässlichen Vor-
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kenntnisse philologischer, historischer und philo-

sophischer Art hier nachträglich beizubringen, die

er sich auf der Universität hätte aneignen sollen,

wenn er ein so schwieriges Thema bearbeiten

wollte. Da er aber einem namhaften Vertreter

der Philologie, seinem „eheren“ Lehrer, das

Buch dankbar widmet, so muss ich bemerken,

dass die an Fälschung streifende Behandlung der

Texte (S. 14, 29, 98 ff., 185), die kindische und

zugleich boshafte Polemik gegen Zellers Nach-

weis von der Benutzung des Philolaos durch

Aristoteles und nun gar seine Konjekturen (er

konstruirt eine Präposition fipx1 *n ^er Bedeutung

.von — her“ S. 108) die Annahme ausschliessen,

als habe er bei irgendwem sich ernstlich mit die-

ser Wissenschaft abgegeben. Für die allgemeine

Bildung des Vf.s ist die Entdeckung charakteri-

stisch, dass .schon“ die Pythagoreer nach dem
dekadischen System rechneten (S. 15, 198).

Um nicht ganz nutzlos das nutzlose Buch an-

geführt zu haben, bemerke ich, dass der Vf. für

die berühmte öXx4$ tä* oifaipoe die richtige Bedeu-
tung, freilich unpräzis und konfus, angedeutet hat.

Seitdem i.
J. 1893 ein den Mikrokosmos des

Philolaos interessant beleuchtendes Fragment zu
Tage gekommen ist (das der Vf. natürlich eben-
sowenig kennt wie den allein brauchbaren Text
des Philolaos), ist die Uebertragung der ©Xx*f] auf
den Makrokosmos durchsichtig genug.

Bcr,in
- H. Di eis.

Otto Altenburg, De sermone pedestri Italorum
tetusüssimo. ICommcntatio ex supplemento vice-
siino quarto annalium philologicorum seorsum ex-
preSKL

l '-ripzig
, ü. G. Teubner. 1898. S. 485

-534. W. M. 2.

n" von E. Norden, Kunstprosa I, S. 163
' u Ergänzung des Abschnitts
«wr die nationale Prosa Roms angekündigte Ab-

^ seines Schülers, über deren Zweck und

u
Jicacr ln 1 eubners Mittheilungen 1898,

• klarer ab in seiner Vorrede berichtet, ver-

f
’ ‘ ,e

'
^Menden Eigenthümlichkciten altitali-

er jntaxis und altitalischen Stils übersichtlich

PÜS ^ater 'a ^ bieten dem Vf. haupt-

fxpJ i r
ne^ers ^‘a lcc ti lat. priscae et faliscae

und R \

Cat0
’ Varro» die Fragmente der Historiker

osknrt!

nCr
A ',

C ’2uv 'n 'schen Tafeln und von den

WVm. ? Dcakmä,ern einzig die tabula Bantina.

cur k
tSt’ r nacB Umfang und Inhalt recht

danir ?
re0Zl

l*
1 UIW* verallgcmeinemde Schlüsse

W -l ^Cnkl,ch erscheinen möchten, so

SoH
< Cr Vf‘ dcm

.

1dadurch
> dass er auf die lo-

rhqm- .

Cr P^^ogische Erklärung der Erschei-
^W&i'sderKorm.^i. das Haupt-

habe« aJ ' iienicrs junggrammatische Streifzüge
a'5 V°rbil<l KC-J.em. Aber f,n

ictic und
l'ucb Eonnein, Gebete, Ge-

gehört h a ?
rSt r,^len

(aucb Dato de agri cultura
***"* u"d liefern stets den Grund-

stock der Beispiele, an den sich die eigentlich

litterarischen erst anschliessen: schon darum

zeigt sich stets das allerdings noch in keine

Regel gebannte Streben, möglichste Deutlichkeit

zu verbinden mit möglichster Knappheit (vgl.

die 6 Kapitelüberschriften: De copia verborum,

Asyndeton, De coordinatione, De attractionc

syntactica. De subiecto aut non significato aut

mutato, De collocatione verborum); sermo populi

ist dies nur insofern, als Beeinflussung durch

griechische Bildung fehlt. Aber bei einem Bei-

spiele aus Siscnna (S. 489) zeigt sich hübsch,

wie auch die beginnende Kunst der Rede an

solche Erscheinungen anknüpft und sie in ihrem

Sinne ausgestaltet. Das hat gewiss auch Plautus

gethan, und so ist eine Beobachtung Leos, die

der Vf. S. 497 bekämpft, nach ihm zu modifi-

ziren; und auf dem Wege geht im Kunstmässigen

des Ausdrucks Terenz weiter, wie Langen in

seiner schönen Abhandlung über die Metapher

von Plautus bis Terenz zuerst, und neuerdings

Leo in den Analecta Plautina gezeigt hat. So

ist die Abhandlung auch für die Würdigung der

Sprachkunst dieser Dichter von Wertb.

Münster i. W. P. E. Sonne nburg.

A. Mezi£res, W. Goethe. Lcs ocuvres expliquees

par la vie. Nouvelle edition. 1 (1749— 1795). II

(1795—1832). Paris, Hachette & Cie, 1895. XII u.

464 ; 425 S. 8°. Fr. 7.

Die neue Ausgabe von Mezieres’ Goethe-

Werk wird wahrscheinlich und hoffentlich trotz

ihrer klassisch schönen Sprache keine Freunde

bei uns finden. Dieser Wunsch ist nicht beein-

flusst durch die armselige, von Deutschenhass

erfüllte Vorrede des Vf.s, sondern nur durch

die Werthlosigkeit des Buches in wissenschaft-

licher Hinsicht. Die Franzosen haben so ausge-

zeichnete Erforscher der deutschen Literatur-

geschichte, dass man nicht begreift, warum ein

Buch wie das von M. noch immer gekauft wird.

Selbst wenn man in Rechnung zieht, dass M.

nicht viel als bekannt voraussetzen darf, weil er

Verhältnisse schildert, die seinen Landsleuten

fremd sind und bleiben, so sollte doch zwischen

Gemeinverständlichkeit und Seichtheit noch ein

Zwischenraum bleiben. Ich kenne unter den

Goethebiographien nur eine von gleichem Phi-

listergeist, das ist die von Lewes. Und selt-

sam, beide Verfasser, der Engländer wie der

Franzose, liefern ihr Meisterstück bei dem Ab-

schied Goethes von Friederike Briun.

Sich mit M. im Einzelnen aiiseinandersctzen,

ist unmöglich; es würde kein Ende geben. M.

hat die Haupttheile seines Buches noch vor dem

deutsch- französischen Kriege geschrieben; und

was die Wissenschaft seitdem in mehr als einem

Vierteljahrhundert geleistet hat, ist so gut wie

spurlos an ihm vorübergegangen. Am Eingang

des Faustkapitels bringt cr einmal einige Zitate.
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Aber was für welche! X. Marmiers Theätre de

Goethe ist 1839 erschienen, Blaze de Burys

Faustübersetzung 1840, Caros Philosophie de

Goethe (übrigens ein geistreiches Buch) 1866,

Carrieres Faust- Ausgabe bei Brockhaus 1869;

und dann folgt für Mezieres allem Anschein

nach nur noch ein einziger Goetheforscher: das

ist eben Mezieres.

Marburg i. H. Albert Köster.

Julius Voigt, Das Naturgefühl in der Litteratur

der französischen Renaissance. [Berliner Bei-

träge zur germanischen und romanischen Philologie.

veröfTentl. von EmilEbering. XV’. Roman. Abth. Nr. 8.]

Berlin, E. Ebering, 1898. 1 Bl. u. 131 S. 8°. M. 3,60.

Die landläufige, von Biese in seiner „Entwicke-

lung des Naturgcfühls im Mittelalter und in der Neu-

zeit“ aufgebrachte Anschauung über das Naturgefühl

in der französischen Litteratur geht dahin, dass erst

Rousseau das Empfinden der überkultivirten und

raffinirten Franzosen für die Schönheiten der Natur

empfänglich gemacht habe. In der oben angegebe-

nen Untersuchung hat sich Voigt die Aufgabe gestellt,

zu untersuchen, ob denn nicht bereits vor Rousseau,
in der Litteratur der Renaissance, jener von ur-

sprünglicher Kraft und Natürlichkeit strotzenden

Epoche, die französische Litteratur das Natur-

gefühl gekannt habe. Mit Recht macht V. (S. 2)

darauf aufmerksam, dass die Bedingungen eines

wahren, echten Naturgefühls darin liegen, dass
das Individuum seinen Schwerpunkt in das eigene

Innere verlegt, dass es wagt, jede Regung des
Gcmüths als vollberechtigt anzuschen und frei

und unbekümmert auszusprechen. Nun ist aber
bekanntlich das Renaissancezeitalter die Periode,

in welcher sich die Befreiung des Individuums
aus den Fesseln des mittelalterlichen Denkens
vollzog. So ist denn schon aus diesem Grunde
a priori eine Entfesselung des Naturgefühls in

dieser Zeit zu vermuthen. Es ist diese Annahme
um so berechtigter, als die damalige französische
Poesie vielfach an Petrarca anknüpft, bei diesem
Dichter aber zuerst das Naturgefühl, zugleich
mit dem subjektiv lyrischen Element, zur ßlüthe
reifte.

V. unterzieht nun die einzelnen Dichter des
französischen Rcnaissancezcitalters von den grossen
Rhetorikern bis zu d Aubigne einer eingehenden
Prüfung. Wenn bei den Rhetorikern überhaupt
das Empfinden unter den Banden der Allegorie
erstickt wird und bei Clement Marot nur hie und
da eine kecke Natürlichkeit sich kundgiebt, fin-

den wir unter den Dichtern vor der Plevade, nur
bei Des Pericrs, bei Margarete von Navarra und
bei Maurice Sccve Spuren eines wirklichen Natur-
gefühls. Freilich spielt bei letzterem auch in die-
ser Hinsicht die Nachahmung Petrarcas eine grosse
Rolle. Der Einfluss der Alten und Italiener auf die
NaturempHndung ist auch bei den Dichtern der
I leyade unverkennbar. Aber einzelne dieser Dichter

sind poetisch doch so begabt, dass ihr persönliches

Empfinden alle Rücksichten der Nachahmung durch-

bricht. Ronsard zeigt, wicV. an deutlichen Beispielen

nachweist, eine wahre Meisterschaft in der Stim-

mungsmalerei; Du Bellay, der in seinen Liebesge-

dichten wenig Selbständigkeit in der Naturempfin-

dung verräth, kennt die Poesie der Ruinen, Remy
Belleau, der zwar häufig fade und gesucht ist,

legt weniger Gewicht auf die Wechselwirkung

zwischen Natur und menschlichem Gefühl als auf

die objektive Darstellung der Natur. Frischere

Ursprünglichkeit findet sich bei Dichtern, die nicht

zur offiziellen Rcnaissanccschule gehören, selbst

bei solchen, die sonst nicht sehr bekannt sind.

Claude Gauchet legt in seinen Jagdbeschreibun-

gen ein für die damalige Zeit seltenes Verständ-

niss für die Naturschönheiten an den 'Pag, er

„kennt den bläulichen Ton einer Scbneeland-

schaft, die flimmernden Wolken der heissen Luft

über den sommerlichen Feldern, das Krachen des

alten Laubes vom vorigen Winter unter den

Füssen des Wanderers“. Auch Noei du Fail,

Jean de la Taille, Pierre de Brach haben unver-

kennbare Freude an der Natur. In einem An-

hang weist V. auch darauf hin, dass in der da-

maligen lateinischen Poesie das Naturgefühl noch

kräftiger zum Ausdruck kommt als in der fran-

zösischen. Unter den späteren Dichtern ist das

Naturgefühl namentlich bei Desportes, Dubartas

und d’Aubigne hoch entwickelt, bei Jedem jedoch

auf verschiedene Weise. Desportes verräth trotz

aller italianisirender Manier in seinen Parallelen

zwischen Gemüth und Natur die tiefste Innigkeit.

Dubartas’ Naturernpfindung ist von religiösen

Empfindungen durchtränkt und von einem Zug
der Erhabenheit beseelt, welcher ihn über die

meisten seiner Zeitgenossen emporhebt. D’Au-

bigne endlich, welcher in seinen Liebesgedichten

wenig Originalität an den 'Pag legt, zeigt kraft-

volles Erfassen der Naturschönbeiten, da wo sein

Talent es wagt eigene Wege zu wandeln. V.

begnügt sich aber nicht damit, das Naturgefühl

der Lyriker zu untersuchen; von den Dramati-

kern bespricht er Robert Garnier, von den Pro-

saikern Montaigne; dann ergeht er sich in einem

letzten Kapitel in Betrachtungen über das in den

damaligen Reisebeschreibungen sich kundgebende
Naturgefühl. Die Auswahl, die er hier trifft, lässt

sich begreifen, ln den Tragödien Robert Gar-

niere scheint auf den ersten Blick das Naturgefühl

eine grosse Rolle zu spielen, freilich steht der

Dichter in dieser Hinsicht völlig unter dem Einfluss

Senecas. Montaigne ist unstreitig von allen Pro-

saikern derjenige, welcher der Natur das grösste

Yerständniss entgegenbringt, und die Ausführun-

gen V.s über Montaignes Ansichten hierüber,

die ihn in vielen Punkten Rousseau nahe

bringen, gehören zu den interessantesten Stellen

seiner Untersuchung. Um so erwünschter wäre
es gewesen, dass V., wenn er sich nicht auf die
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Lyriker beschränken wollte, noch die übrige
j

Litteratur des 16. Jh.s — wenn auch nur kurz i

— berücksichtigt hätte. Wäre er auch nur zu

einem negativen Resultat gekommen, man hätte i

doch den bindruck, dass er die ganze Litteratur
j

daraufhin untersucht batte. Eine das ganze Jahr- i

hundert beherrschende Gestalt wie Rabelais na-

mentlich hatte, wenn von Montaigne die Rede

war, nicht stillschweigend übergangen werden

sollen. Und zwar hauptsächlich deshalb, weil V.

sich im Abschnitt über .Montaigne nicht auf das

Xatnrgcföhl im engeren Sinn beschränkt, sondern

„alles das, was seine ursprüngliche Naturanlage

vollkommen ausdrückt, im Gegensatz zu dem,

was durch des Menschen Hand gegangen 4* in

Betracht zieht. Da Hessen sich bei Rabelais sehr

interessante Parallelen finden. Hat doch dieser

Schriftsteller ganz besonders Nachdruck auf die

Naturbedingtheit des Menschen gelegt.

Von diesem Einwande abgesehen, erkennen
wir aber gerne an, dass V. die Aufgabe, die er

sich gestellt, in sehr' zufriedenstellender Weise
gelöst hat. Er versteht es, die einzelnen dich-

terischen Gestalten scharf zu charakterisiren,

durch die eingestreuten Proben wirkt er über-
zeugend; nirgends lässt er sich von der Sucht,
im 16. Jh. zu viel finden zu wollen, hinreissen,

sondern urtheilt kühl und verständig. Mit Recht
hebt er zum Schlüsse hervor, „dass das Natur-
gefühl der französischen Renaissance zwar schon
auf der ziemlich hoben Stufe steht, zu welcher
es im Alterthum gelangt war, dass aber das
Naturgefühl, welches wir als spezifisch modern
“ hc«ichnen pflegen, das Gefühl für das Roman-
tische, Erhabene in der Natur in jener Zeit nur
schwach entwickelt ist“.

Erlangen. Heinrich Schneegans.

deutlich, dass der Streit zwischen den beiden

Parteien, die innerhalb der Freiburger Bevölke-

rung vorhanden waren, seit der Mitte des 15.

Jh.s den Gang der politischen Ereignisse be-

stimmt hat. Diesen beiden Parteien entsprechen

zwei deutlich geschiedene soziale Gruppen.

Auf der einen Seite stützen sich die Bauern, die

als Zinsleute auf den Gütern der reichen Frei-

burger Patrizier sitzen, auf Oesterreich, um von

der wirthschaftlichen Ausbeutung frei zu werden,

deren Opfer sie sind. Auf der andern Seite

suchen die Patrizier sich durch das Bündniss

mit dem Herzog von Savoyen zu halten. Dem
sozialen Kampf zwischen diesen beiden Elemen-

ten gesellt sich ein nationaler hinzu: die Mehr-

zahl der Bauern sind Deutsche, während die

Bürgerschaft hauptsächlich aus Welschen be-

steht. Die Schlaffheit des Herzogs Sigismund,

der sich um die Angelegenheiten Frciburgs gar-

nicht kümmerte, gestattete den Patriziern, mit

Oesterreich zu brechen und sich Savoyen in die

Arme zu werfen. Indes waren die Beziehungen,

die Freiburg mit diesem Lande unterhielt, nie-

mals sehr innig. Zur Zeit des Krieges gegen

den Herzog von Burgund wurde cs durch Bern

in den Kampf verwickelt; nach dem Siege wurde

cs von der savoyischen Oberhoheit befreit.

Der Vf. hat die meisten unveröffentlichten

Urkunden, die er benutzt hat, im Anhang abge-

druckt, auch eine Karte des freiburgischen Ge-

bietes beigefügt. Der einzige Vorwurf, den

man seiner sehr interessanten Arbeit machen

kann, ist der, dass er von dem sozialen Kampf,

dessen Wichtigkeit er in dankenswerter Weise

hervorgehoben hat, kein klareres und anschau-

licheres Bild gezeichnet hat.

Gent. H. Pirenne.

Geschichtswissenschaften.

Albert Btichi, Frciburgs Bruch mit Oester-
'rnh, sein Uebergang an Savoyen und An-
*

„
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Gustav Schmollet*, Umrisse und Untersuchun-

gen zur Verfassungs-, Verwaltungs- und Wirt-

schaftsgeschichte besonders des preussischen

Staates im 17. und 18. Jahrhundert. Leipzig.

Duncker & Humblot, 1898. XII u. 686 S. 8®. M. 13.

Die zehn zu diesem Bande vereinigten Ab-

handlungen Schmollers sind alle bereits vor Jahren

in verschiedenen Zeitschriften gedruckt. Das

Wichtigste von ihrem Inhalt ist in den Besitz der

fachgenössischen und intercssirten Kreise über-

gegangen; die Forschung und Darstellung hat

begonnen, sich ihn zu Nutz zu machen. Ihre

volle Fruchtbarkeit gewinnen indess Arbeiten

dieser .Art doch erst, wenn sie aus dem Stadium

der unbequemen und für Viele sogar unmöglichen

Zeitschriftenbenutzung in das der handlichen Zu-

gänglichkeit in einer vereinigten Sammlung ge-

fördert werden, und es ist daher sehr dankens-

werth, dass der Vf. den seit lange von Vielen

gehegten Wunsch erfüllt und in diesem Band

einen Theil seiner Abhandlungen zur preussischen

inneren Geschichte im 17. und 18. Jh. von Neuem
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veröffentlicht hat; eine Fortsetzung der Sammlung

wird in Aussicht gestellt. Ein unwillkommener

Beigeschmack wird uns dabei freilich nicht er-

spart. Der Vf. tbeilt mit, dass er sich zur Publi-

kation dieser „Vorarbeiten“ entschlossen habe,

weil er auf den lange gehegten Plan verzichten

zu müssen glaube, das grosse zusammenfassende

Werk einer „Verwaltungs-, Finanz- und Wirt-
schaftsgeschichte Friedrich Wilhelms I. oder

Preussens überhaupt im 18. Jahrhundert“ zu

schreiben, das Werk, das wir alle von ihm er-

hofft haben und das kein Anderer so wie er zu

schreiben im Stande wäre. Jedermann wird mit

uns den Wunsch und die Hoffnung theilen, dass

dieser Entschluss noch kein definitiver ist; im

schlimmeren Falle müssten wir uns mit einer

anderen, gleichfalls sehr willkommenen Arbeit

von allgemeinem Charakter zufrieden geben, die

Schm, in Aussicht stellt, mit einem „Grundriss

der inneren preussischen Geschichte“.

Es sind also alte Bekannte, die wir in die-

sem Bande begrüssen und deren instruktive Be-

kanntschaft wir gern erneuern und gern zu einer

noch intimeren machen. Der gedankenreiche

Aufsatz über „das Merkantilsystem in seiner

historischen Bedeutung“ ist nun schon fünfzehn

Jahre alt; er hat vielleicht von allen am meisten

befruchtend gewirkt und ist gleichsam als „Leit-

motiv für das Ganze“ an die Spitze gestellt.

Die meisterhaft knappe und lehrreiche Zusammen-
fassung eines überaus reichen Materials in den
„Epochen der preussischen Finanzpolitik“, welche
bis zu den Entwickelungen unseres Jahrhunderts

und der Gegenwart hinüberreicht; sowie der bün-

dige und mit einfacher Klarheit der Gedanken
ein bisher ziemlich licbtloses Gebiet erhellende

Aufsatz über „die Entstehung des preussischen

Heeres von 1640 bis 1740“ — mögen wohl
die bekanntesten und wirkungsreichsten Stücke
der Sammlung sein. Die auf dem Leipziger
Historikertag gehaltene Rede über „den deut-

schen Beamtenstaat vom 16. bis 18. Jahrhundert“
knüpft an die schöne Einleitung zum ersten Band
der „Acta Borussica“ an; Innungswesen, Tuch-
industrie, Seidenindustrie, Getreidehandel und
ländliche Kolonisation sind die Stichworte, die

den Inhalt der übrigen Aufsätze bezeichnen.
Ein sachliches Eingehen nach irgend einer ein-

zelnen Seite hin ist hier ausgeschlossen. Eher
möchten wir noch darauf hinweisen, dass Schm,
sich veranlasst gefunden hat, in der Vorrede mit
einigen energischen Wendungen Stellung zu neh-
men gegen gewisse kritische Angriffe, die gegen
die Methode seiner Forschung und Darstellung
im Ganzen gerichtet worden sind. Es mögen
wohl Jedem, der in einem Verbältniss zu diesen
Studien steht, gelegentlich Einwendungen begeg-
net sein von der Art, wie sie Schm, hier
kurz und anonym bezeichnet; ich habe sie nie
sehr erheblich und den Kern der Sache treffend

finden können, lieber den so oft missbrauchten

Vorwurf des Borussenthums kann man wohl füg-

lich zur Tagesordnung übergehen; wenn Andere

haben finden wollen, dass aus der Art der

Schm.sehen Studien über die Vergangenheit eine

gewisse Tendenz resultirc zur apologetischen

Verteidigung des Bestehenden, so liegt dieser

Einwand wohl weniger in der Sphäre der wissen-

schaftlichen als der tagespolitischen und Partei-

interessen, denen unter Umständen historisch ge-

fundene und erhärtete Wahrheiten unbequem sein

können. Andere Angriffe nehmen an einer an-

geblichen hybriden Vermischung der Disziplinen

Anstoss: weder Geschichte, noch Staatswissen-

schaft; Archivcollectaneen und Geschichtsklitterei;

die Nationalökonomie kommt dabei zu kurz weg
und Geschichte ist es auch, nicht u. dgl. m. Als

ob in der reinlichen Auseinanderhaltung des Dis-

ziplinenfachwerks die Garantie echter Wissen-

schaft und des wissenschaftlichen F ortschritts

läge. Schm, bezeichnet ausdrücklich seine wissen-

schaftliche Stellung dahin, dass er sich immer zu-

gleich als Nationalökonom und als Historiker be-

trachtet habe; das Beste, was er zu leisten ver-

möge, verdanke er dieser Verbindung. Prinzipiell

ist das ja wohl nicht einmal etwas Neues; nur

seine Art, diese Kombination auszuführen und

nutzbar zu machen, ist Schm, eigentümlich.

Sollte nun wirklich diese energisch durchgeführte

Kombinirung von nationalökonomischen Gesichts-

punkten und Fragestellungen mit der Empirie

exaktester historischer Detailstudien — wenn

auch vorzugsweise auf dem Boden der einen

eigenen Nationalgeschichte ausgeführt — für die

Wissenschaft der Nationalökonomie fruchtlos sein?

Was der Historie, der preussischen und der deut-

schen, daraus für Früchte erwachsen sind, weiss

jeder Historiker.

Heidelberg. B. Erdmannsdörffer.

Wilhelm Busch, Die BerlinerMärztage von 1848.

Die Ereignisse und ihre Ucbcrliefcrung. (Historische

Bibliothek hgb. von der Redaktion der Mistor. Zeit-

schrift. Bd. VII.) München, R. Oldenbourg, 1899.

I Bl. u. 74 S. Geb. M. 2.

lieber die Berliner Märztage ist, seit H. v.

Sybel sie 1 889 in seiner „Begründung des Rei-

ches“ geschildert und gleichzeitig in einem Auf-

sätze der Historischen Zeitschrift kritisch erörtert

hat, mancherlei an neuem Materiale herausge-

kommen, insbesondere durch Gerlacbs Tage-

bücher und dann wieder bei Gelegenheit des

Revolutionsjubiläums von 1898. Wilhelm Busch

unternimmt es, dieses Neue mit dem Alten zu-

sammenzuarbeiten und so die Darstellung wie

die Untersuchung Sybels zu ergänzen. Seine

eigene Darstellung (S. 1— 42) behandelt knapper

die Berliner Unruhen und die Konzessionen

Bodclsclnvinghs vom Beginne des Monats an,

dann ausführlicher die Hergänge des 1 8. und
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19.
f

geht über die nachfolgenden Tage kurz

hinweg und sucht zuletzt die Verantwortlichkeit

für die Niederlage des Königthums und die Be-

deutung dieser Niederlage zusammenfassend zu

bestimmen. B. kommt in alledem, mit gewissen

Modifikationen, auf die Auffassungen Sybels zurück.

Er selber greift in der allgemeinen Motivirung der

Revolution nicht sehr weit oder tief aus: er hat

sich eben auf die engere Aufgabe, auf die Ereig-

nisse, beschränken wollen, und man muss ihm

zugestehen, dass dies sein Recht war; Mancher

wird wenigstens einen orientirenden Blick auf

die Berliner Zustände, auch die sozialen, und

somit auf die direkten Voraussetzungen und

Streitkräfte des Aufruhrs vermissen. In Einigem

(„keinem Schuldigen seien seine Sünden ge-

schenkt“ S. 40) würde ich von B.s Urtheilsweise

auch prinzipiell abweichen, in dem Sinne, wie
ich es in einem Aufsatze über 1848 vor einem
Jahre praktisch gethan habe. Indessen, im

Wesentlichen kann ich seiner Erzählung, Begrün-
dung und Beurtheilung der Ereignisse nur zu-

sammen. Sie ist überall warm und besonnen
zugleich; man darf sich freuen, nach all den
\ eröffcndichungcn und manchen Diskussionen
diesen klaren und lebendigen, historischen Be-
richt zu besitzen. Ausgegangen ist B.s Inter-

esse wohl von der kritischen Untersuchung, die
er (S. 43 —-74) folgen lässt. Sie überschaut
und ordnet die Quellen und beschäftigt sich näher
mit dem 18. und 19. März. Die Streitfragen
dieser läge und die Ausdehnung wie der Zu-
stand des Quellcnstoffcs reizen in der That zur
methodischen Einzelprüfung; auch ich habe sie
gelegentlich vorgenommen und finde die Abhand-
bng B.s dankenswert!) und hübsch. Es handelt
sich ja dabei unmittelbar nur um Einzelheiten,

.

einc Aufgabe irgendwie grossen Stiles stellen
«e natürüch nicht; aber diese Einzelheiten sind
' *c <,unkcl un,d schwierig und wollen auf-

V
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charakteristische, ist doch erheblich. Sybels
° s

*!
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JFc,cben Gruppen durch Friedrich

Prinz von p
^Umal dcn Wit,erstand, den der

ccussen und der kommandierende

General von Prittwitz dem verhängnissvollen Be-

fehle des Königs leisten, arbeitet B., hauptsäch-

lich nach Gerlach, stärker heraus. Er findet

für die Schwierigkeiten dieser entscheidenden

Minuten, ebenso wie für die Widersprüche in

Prittwitzs Aussagen über seine eigene Handlungs-

weise, eine kritische Lösung, die mir, trotz ge-

wisser Bedenken, glücklich und wahrscheinlich

vorkommt und sicherlich verdient, erwogen zu

werden. Die Rolle des Grafen Arnim bei der

Ausschlag gebenden Besprechung in Friedrich

Wilhelms Zimmer möchte ich positiver fassen,

als es B. wohl thut. Schade übrigens, dass er

seiner Schrift keine genaue, womöglich graphi-

sche Beschreibung des Schlosses beigefügt hat;

sie würde zur Veranschaulichung, ja selbst zur

Feststellung der Ereignisse von Werth gewesen

sein. — Polemik hat B. nur geübt, wo es un-

vermeidlich war. Da möchte ich doch aus-

drücklich noch nachtragen, dass die unerquick-

lichen und schlecht begründeten Ausfälle von

Ottokar Lorenz (Staatsmänner und Geschicht-

schreiber 168 ff.) gegen Sybels einschlägige Ab-

schnitte auch durch B.s Ergebnisse überall und

völlig zurückgewiesen werden. Man hat oft

genug Anlass, von Sybel abzuweiehen — aller-

dings nicht in der Art und der Gesinnung der

Lorenzschen Angriffe; hier aber behält der alte

Meister, nach seinem Verfahren wie nach seinen

Resultaten, durchaus Recht.

Leipzig. Erich Mareks.

Geographie, Länder- und Völkerkunde.

Die österreichisch -ungarische Monarchie
in Wort und Bild. Auf Anregung und unter Mit-

wirkung weil. Sr. k. k. Hoheit des Kronprinzen

Erzherzog Rudolf begonnen, fortgesetzt unter dem

Protektorate Ihrer k. k. Hoheit der Kronprin-

zessin- Wittwe Erzherzogin Stephanie. Heft

280—312. Wien, Alfred Holder, 1897/8. Je M. 0,60.

Auf 19 Bände ist nunmehr schon die Reihe

der Darstellungen der Kronländer des Donau-

reiches angewachsen, über deren Fortschritt zum

letzten Male vor Jahresfrist (1898, Nr. 13,

Sp. 518) berichtet wurde. Zwei Bände galten

der Ucbersicht der gesammten Monarchie, fünf

waren einzelnen Gebieten der Länder der

Stefanskrone gewidmet, zwölf den im Reichsrath

vertretenen Staaten und Ländern. Der umfang-

reichste aller Bände ist der eben zum Abschluss ge-

langte über Galizien (XVI, 890 S.). An seine

Spitze treten die Schilderungen der alten Königs-

stadt Krakau und der modernen Hauptstadt Lem-

berg durch von Görski und v. Lozinski.

Namentlich erstere ist ein mit feinem Sinn für

den historischen Charakter und für die bauliche

Physiognomie in zartem Dämmerlicht gehaltenes

Städtebild. Der Geograph wird reichste Beleh-

rung und zugleich wirklichen Genuss schöpfen
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aus der glänzenden Darstellung des Landes von

Ritter v. Habdank-Dunikowski. Die Haupt-

theile der Hodengestalt treten in trefflicher

gegensätzlicher Charakteristik hervor: die pudo-

lische Platte, die verschiedenen Abschnitte der

galiziscben Karpathen, die nordgalizische Tief-

ebene, das mannichfach gestaltete Krakauer

Ländchen. Die Plastik des Landes und das

Bild von Klima und Pflanzendecke sind prächtig

herausgearbeitet. Aber für viele Dinge, z. B.

die Städte mit dem notorisch schlechtesten Ge-

sundheitszustand, könnte man sich auch eine

derber realistische Darstellung als möglich den-

ken. In verklärterem Lichte sind diese schmie-

rigen Nester wohl nie geschildert worden. Die

Vorgeschichte behandelt sachkundig Demctri-
kiewicz, die Wechselvolle und mit einem über

alle Hoffnung lebhaften Aufschwung schliessende

Geschichte Smolka, Lcwicki und Bobr-
zynski. Besonders reichhaltig wird in einein

Lande, auf dessen Boden so weit verschiedene

Elemente Zusammenflüssen und in Wechselwir-

kung traten, die Volkskunde (239— 522). Nach-

dem Majer die physische Beschaffenheit der ge-

sammten Bevölkerung gekennzeichnet, nimmt zur

Schilderung des Volkslebens für die Polen

Matusiak das Wort (252— 376). Ihre Denk-
art, Tracht, Siedlungsweise, ihre Sagen und die

Bräuche im Kreislauf des Lebens und des Jahres

gelangen zu lebendiger Darstellung, die mit dem
Volkslied und den polnischen Tänzen munter

ausklingt. Die Ruthcnen schildert Barwinskij;
die interessante Geschichte der allmählich von
der herrschenden Nationalität aufgesogenen Ar-

menierkolonie in Lemberg beleuchtet v. Bölöz
Antoniewicz. Knapperer Raum ist der Wür-
digung der deutschen Kolonisation des Mittel-

alters und der Neuzeit durch German vergönnt.

Auch das vorzugsweise nach der Seite des reli-

giösen Lebens gewürdigte wichtige Volkselement
der Juden spielt im Buche eine bescheidenere

Rolle als in der Wirklichkeit. Den Schluss der
Volkskunde macht die unterscheidende Charakte-
ristik der polnischen und der ruthenischcn Mund-
arten durch Malinowski und Werchratsk».
Unter den Abschnitten über die Hausindustrie
des Landvolks, über Musik, Litteratur und
Kunst (523— 796) ragen durch umfängliche Be-
handlung hervor das Kapitel über Polnische Litte-

ratur vom Grafen Tarnowski (S. 567-— 64S)
und die Behandlung der Bauwerke durch Luszcz-
kiewicz (665 — 7 19). Das Kapitel Malerei
und Plastik von M. v. Sokoiowski bringt

neben der modernen nationalen Entwicklung auch
die deutschen Einwirkungen früherer Jahrhunderte,
so das Wirken von Veit Stoss in Krakau, zu
voller Geltung. Auf geographischen Boden führt

wieder zurück die Darstellung des wirtschaft-
lichen Lebens. Die Landwirtschaft, welche
7 7

,J

/o der Bevölkerung ernährt, überblickt Pi lat;

es wäre recht interessant gewesen, wenn er

bei etwas ausführlicherer Behandlung manche

Punkte, z. B. die folgenreiche Besitzverteilung

etwas eingehender hätte beleuchten können. Die

Forstwirtschaft, welche saramt Jagd und Fische-

rei von L. v. Tyniecki charakterisirt wird,

pflegt Waldungen
,

die früherer Raubbau auf

weniger als 25 °/0 der Bodenfläche beschränkt

hat. Mannichfachc Bilder vereint L. Szaynocha
in der Skizze des Berg- und Hüttenwesens,

das dem alten Salzbergbau die moderne Petrol-

und Erdwachs -Gewinnung des Karpatenrandes

zugesellt und auch an den Erz- und Kohlen-

schätzen Oberschlesiens Anteil gewinnt. Damit

ist die vielseitige Grundlage für die aufblühende

Handels- und Gewerbthätigkeit geboten , welche

Julius Leo kenntnissreich mustert. Den Schluss

macht ein Abschnitt über das Verkehrswesen;

er trägt den Namen Leons von Bilinski, rührt

aber aus der Feder des Hofratbs L. v. Wierz-
bicki her.

Dem ebenfalls abgeschlossenen ersten Theil

des Bandes Ober -Ungarn (Ungarn, V 1 mit IX,

446 S.) verleiht der einleitende Aufsatz von

György, eines der schwächsten Elaborate des

ganzen Werkes, nicht gerade ein „weitleuchten-

des Antlitz“. Inhaltreicher ist Kubinyis Dar-

stellung der urgeschicbtlicben Denkmäler. Eine

wahre Zierde des Bandes aber sind Pasteiners

Baudenkmäler (S. 45 — 176), voll feiner Sach-

kunde; mit verständnisvollem Blick sind Räume

und Zeiten überschaut und zur Entwicklung der

Bauwerke, der Kirchen, wie der Städte und

Burgen in Beziehung gesetzt. 'Tüchtige Kenner

schildern die einzelnen Komitatc und die wich-

tigsten Städte des Waagthals von Pressburg und

Komorn hinauf bis zur Arva und Liptau. Die

volkskundliche DarstellungderSlovaken (P c cli a n y

,

Sochän, Czambel) macht den Schluss.

Die zahlreichen Holzschnitte erzielen nicht

sämmtlich die erwünschte Wirkung.

Breslau.
J.

Partsch.

Staats- und Sozialwissenschaften.

Ludwig Stein, Die soziale Frage im Lichte

der Philosophie. Vorlesungen über Sozialphiloso-

phie und ihre Geschichte. Stuttgart, Fcrd. Enke, 1897.

XX u. 791 S. 8°. M. 16.

Das vorliegende Werk ist aus Vorlesungen

entstanden, die der Vf. an den Universitäten

Zürich und Bern, sowie am eidgenössischen Poly-

technikum vor Zuhörern aller Fakultäten vom J.

1890 an gehalten hat. Nach seiner Entstehung

eine Einführung in die sozialen Probleme, hat es

sich mit der Zeit zu deren umfassender Dar-

stellung ausgewachsen, in welcher das unver-

kennbare Bestreben hervortritt, auch über die

jüngsten Streitfragen, die neuesten Erscheinungen

der Litteratur zu unterrichten.
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Mit dieser Zweiseiligkeit hängt es vielleicht

zusammen, dass wir über die Aufgabe, welche

der Vf. sich gestellt hat : nämlich „die soziale

Frage im Lichte der Philosophie“ zu be-

handeln, nicht genügend aufgeklärt werden. Es

giebt nicht eine soziale Frage, belehrt er uns,

sondern „ein recht erkleckliches Bündel von

sozialen Fragen“. Leider aber macht er

keinen Versuch, das Bündel aufzuschnüren. Neben

diesem Mangel wirkt es störend, dass der

Leser den Eindruck erhält, als ob dem Vf.

soziale Frage und Sozialismus dasselbe sei. S. 1 l

heisst es: „Zu diesem kaum anfechtbaren histo-

rischen Anrecht der Philosophie (nämlich die

soziale Frage zu behandeln) tritt eine förmliche

Verpflichtung, wenn sie sich auf ihre Aufgabe

und Steilung . . . besinnt und dabei namentlich

die ethische Seite des Sozialismus ins Auge
fasst. Es wäre nämlich ebenso schief ivie kurz-

sichtig geurtheilt, wollte man den Sozialismus

als blosse Magenfrage behandeln.“ Dieser so

gewonnene Eindruck wird auch durch den Um-
stand nicht beseitigt, dass der Vf. S. 14 eine

lediglich formale Bestimmung der sozialen Frage
giebt: „Alle sozialen Probleme münden nämlich

letzten Endes in die eine Frage ein, unter welche
Bedingungen das Zusammenleben und Zussmmcn-
wirken wirthscbaftlich und kulturell vorgeschrittener
Individuen und sozialer Gruppen gestellt werden
müssen, damit die zu schaffende gesellschaftliche

Organisation sich in einem alle Glieder dieser

Gesellschaft möglichst zufriedenstellendeu Gleich-
gewicht befinde“. Diese Auffassung hat zudem
»ich das Missliche, dass dadurch die Entstehung
der sozialen Frage aus anderen als Strukturver-
änderungen der Gesellschaft und ihre Lösung
"dt anderen Mitteln als Veränderungen der Or-
ganisation ausgeschlossen erscheinen, m. a. W.,

die ethische Auffassung wiederum in Frage
gestellt wird. Denn cs unterliegt nach dem Vf.
.kaum einem Zweifel, dass letzten Endes die
ormcn urul Bedingungen des menschlichen Zu-

^»menlebens und Zusammenwirkens das Wesen
desselben ausmachen“ (S. 29). Auch führt das
|om Vf. so stark in den Vordergrund seiner
üamdlung gerückte „Licht der Philosophie“ in
den Einleitungsvorlesongen nicht recht aus dem

kennen schon die Ansprüche,

j-

C e aus ^er epischen — übrigens einer
gsu ertretenen— Auffassung hergeleitet werden.

a
.

U cn Ausführungen der SS. 10 und 1 1 muss mar
darunter die gründliche Behandlung der

vJT ^urck c ‘nen Philosophen von Fach”
1 S ‘ 14 crfahren wir, <1*» Stein

p.
50110 ogische Behandlung der genannter

tj.ll

“"strebe: die Soziologie sei aber eint
PM^phiKbe Wissenschaft.

K- ,

c ' le

J

Slch gegen diese Meinung sager

»ei

“n
?

er

f

assen wir hier darzulegen. Abei
WlSc tenbemerkungen mögen an diesei

Stelle gestattet sein. Erstens die, dass der

richtige Titel des Werkes nach den Urtbeilen

des Vf.s lauten müsste: Der Sozialismus im

Lichte der Soziologie und der Ethik. Und zwei-

tens: Die Soziologie ist gewiss im Stande, das

Urtheil über den Sozialismus zu berichtigen,

weil sie die bisherige Entwicklung der Gesell-

schaft zur Darstellung bringt. Aber es ist nicht

angezeigt, aus der bisherigen Entwicklung Lehren

für die Zukunft abzuleiten, denn wir übersehen

doch nur einen kleinen Theil davon. (Vgl. die

Prophezeiung über die Monogamie in einem

etwaigen sozialistischen Staate S. 7 7.)

Doch wir sind dem Buche vorangeeilt. S. 30

legt der Vf. dar, dass er l. den geschichtlichen

Werdegang der sozialen Organismen nicht nur

verfolgen will in ihrem unreflektirten Wachsthum,

sondern 2. auch „in jenem reffektirten Zustande,

in welchem der in der aufkeimenden Philosophie

zum Selbstbewusstsein erwachende menschliche

Geist das menschliche Gemeinschaftsleben dem

unbewussten Wachsthum entrücken will, um es

bewusst umzuformen“. Daran soll sich dann

3. reihen die Darstellung des augenblicklichen

Standes der sozialen Probleme. So weist St.s

Werk einen ähnlichen Aufbau auf wie Wundts

Ethik. Dass er es für nöthig hält, den „Vor-

wurf des Neo- Hegelianismus“ zurückzuweisen,

geht wohl daraus hervor, dass er bei seinen

Hörern oder Lesern eine sehr geringe Bekannt-

schaft mit der Philosophie voraussetzt.

In fünf Vorlesungen stellt nun der Vf. die

Entwicklung der Gesellschaft aus der Gemein-

schaft, der Monogamie aus der Promiscuitat, des

Eigenthums aus dem uranfänglicben Kommunis-

mus, des Staates aus der Gesellschaft dar. Drei

weitere Vorlesungen handeln von dem psy-

chischen Ursprung und sozialen Charakter der

Sprache, des Rechts und der Religion. Diese

acht Vorlesungen bilden zusammen den ersten

Abschnitt; er ist überschrieben: Urformen des

Gemeinschafts- und Gcsellschaftslebens. Dass

das Verdienst eines Werkes wie des vorliegen-

den im Bereich der sozialen Urformen vorzugs-

weise in der Unbefangenheit und der Universalität

besteht, welche sie fremden Forschungen gegen-

über bethätigt, ist für jeden selbstverständlich,

der auch nur einen flüchtigen Einblick in dieses

Gebiet gethan hat. Dieses Verdienst wird aber

auch St. für sich in Anspruch nehmen dürfen.

Dabei ist eine kritisch gemässigte Hinneigung

zu den Hypothesen Morgans unverkennbar.

Aber ausserdem hat St. verschiedene Lehren

philosophisch zu vertiefen gesucht. Beispiels-

weise sei hier auf seine Auslührungen über den

psychischen Ursprung des Besitzes hingewiesen:

die Vorstellung von Zeit und Zahl habe der des

Besitzes vorangeben müssen. Welchen Ursprung,

muss man da aber fragen, sollen wir bei

den Thieren, die das „bewegliche Private.gen-
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tbum kennen und Güter für kommende Jahres-

zeiten aufspeichern 41 (S. 82), annehmen?

Die Entwicklung der sozialen Institutionen

über die Urformen hinaus bis zur Gegenwart

übergeht der Vf. (wie Wundt und H. Spencer);

— und doch hätte nur eine derartige Unter-

suchung einen halbwegs zuverlässigen Schluss

auf das Zukünftige gestattet. Dafür bietet der

2. Abschnitt den „Umriss einer Geschichte der

Sozialphilosopbic“, in dem die in den politischen

und wirthschaftlichen Verhältnissen liegenden trei-

benden Momente im Allgemeinen gestreift sind.

Fast dreimal so stark wie der erste, umfasst

der zweite eine Litteraturgeschichtc der Politik,

der Nationalökonomie und des Sozialismus. Zwar
zeigt sich der Vf. darin auf das Gründlichste

unterrichtet; aber der erste Abschnitt hinterlässt

doch einen gefälligeren Eindruck. Zeichnen sich

in diesem mehrere Kapitel durch Klarheit und

Kürze aus, so bat man im zweiten die Empfin-

dung, der Autor hätte auf weniger Seiten mehr

geben können. Derjenige, welcher in den Stoff

eingeführt werden will, verlangt grössere Uebcr-

sichtlichkeit, schärfere Umrisslinien
;

für den Litte-

raturkenner andererseits ist die Darstellung doch

nicht umfangreich und gründlich genug. Auf die

Behandlung der Litteraturgeschichte hier näher

einzugehen, gestatten die durch den Charakter

einer allgemeinen Litteraturzeitung gestellten Gren-

zen nicht; aber der Ref. muss sein Befrem-

den ausdrückcn, dass den Staatsromanen eine

24 Seiten umfassende Vorlesung gewidmet und
R. Owen nur gelegentlich erwähnt wird.

Auch hätten die nationalökonomischen Elemente
des modernen Sozialismus weit kräftiger heraus-

gearbeitet werden müssen. — Botero, der wissen-

schaftliche Begründer der ‘Ragionc di Stato’, ist

nicht einmal genannt.

Im dritten Abschnitt: „Die Grundzüge eine9

Systems der Sozialphilosophie“ macht uns der
Vf. mit seinen sozialpolitischen Ucberzeugungen
bekannt. Er bespricht dort das Verhältniss des
Individuums zu Gesellschaft und Staat, in drei
Vorlesungen die Eigenthumsfragc, in je einer

die Sozialisirung des Rechtes, der Religion, die
Idee des „ewigen Friedens“ und schliesst mit
einem Kapitel über den sozialen Optimismus. St.

bekennt sich zu jener die gebildeten Klassen
immer mehr ergreifenden sozialpolitischen Rich-
tung, welche sowohl ihre Freunde wie ihre

Feinde mit einer seltenen Hartnäckigkeit schlecht-
weg ‘Sozialismus’ zu nennen belieben, obwohl
sie weder das Privateigenthum an den Produk-
tionsmitteln, noch die private Unternehmung,
noch endlich die treie Konkurrenz völlig beseiti-
gen wollen, also sowohl an den rechtlichen wie
psychologischen Grundlagen der heutigen Wirt-
schaftsordnung festhalten und beileibe nicht daran
denken, aus der Volksw irtschaft eine Wirtschaft
des Volkes zu machen. Was sie anstreben, ist

vielmehr eine grössere Freiheit und Gleichheit

Aller, die nur durch eine stärkere Einengung der

Freiheit Einzelner erreicht werden können, folg-

lich einen sozialisirtcn und humanisirten Indivi-

dualismus.

Die Leser des Werkes werden sich von den

schönen und klaren Ausführungen des Vf.s an-

gemuthet, vielleicht in ihren Ueberzeugungen

befestigt fühlen. Leider ist es aus Raummangel
nicht möglich, hier näher auf sie einzugehen.

Nur soviel sei bemerkt, dass St.s Auffassung

des Begriffs „Gesellschaft“ dem Ref. angreifbar

erscheint (S. 533 ff.); es wäre wünschenswert,

dass der Vf. die sozialpolitischen Konsequenzen

aus den von ihm geforderten Rechten auf Exi-

stenz und Arbeit (S. 615 ff.) für die Quantität

und Qualität der Eheschliessungen zöge. Und
die Annahme, dass die sozialistische Gesellschaft

nur psychische Strafen verhängen könne (S. 544),

ist irrtümlich (manche Sozialisten denken mit

dem Apostel Paulus: Wer nicht arbeitet, soll

auch nicht essen). Aber weit unangenehmer empfin-

det es der Leser, dass er selbst in diesem Ab-

schnitt den historischen und litterargcschichtlichcn

Ausführungen (vgl. Vorl. 34 und 35) nicht zu

entgehen vermag; hatte er doch wenigstens auf

eine reinliche Scheidung des geschichtlichen und

dogmatischen Gebietes gerechnet. Ueberhaupt

hat St. der Wirkung seines bedeutenden Werkes
durch die zahllosen Erwähnungen Anderer, durch

die fortwährenden Diskussionen mit abweichen-

den Ansichten Eintrag gethan. Nicht nur, dass

sie die Aufmerksamkeit des Lesers abziehen:

die Vertiefung in den Gegenstand, die Heraus-

hebung des Wichtigen werden erschwert. Der
Leser gewinnt leicht den Eindruck, sich in einer

der grossstädtischen Gesellschaften zu befinden, in

der man eine grosse Anzahl von Namen hört,

aber nur einige Menschen und auch sie nur

flüchtig kennen lernt. Lorenz von Stein z. B. ist

zwar 21 Mal genannt; es werden die materia-

listische Geschichtsphilosophie und die Gesell-

schaftswissenschaft eingehend behandelt, aber

nirgendwo findet sich die hervorragende Bedeu-

tung des Mannes für beide gewürdigt; S. 534

lesen wir den Satz: „Lorenz von Stein hat

neben Hluntschli, Gneist und Jhering einen Ehren-

platz unter den Mitbegründern einer Gesellschafts-

wissenschaft“. Das ist Alles. Darwin wird häufig,

Lamarck einige Male genannt, aber der auch

für die Gesellschaftswissenschaften wichtige Gegen-

satz von Lamarckismus und Darwinismus wird

nicht gründlich dargelegt. — Dies führt uns hin-

über zu den Zitaten des Vf.s.

Der Reicblhum an Anmerkungen und Be-

legen in wissenschaftlichen Werken ist häufig

mit schlechten Gründen angegriffen worden.

Andererseits aber ist zuzugeben, dass das

Zitat zu einem überflüssigen Zierat werden
kann. An diesem Ueberfluss leidet das St.sche
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Werk ohne Zweifel. S. 84 ist beispiels-

weise sogar die alte Wahrheit belegt, dass

das Bedürfniss ein Unlustgefühl ist mit dem

Streben, es zu beseitigen. S. 195 ver-

nehmen wir Worte von Anatolc France aus

dem „Temps“ angeführt, die auf den bestge-

sinnten Leser nicht den Eindruck der Ursprüng-

lichkeit machen. Wer wie der Vf. fast auf allen

Seiten den Katalog aufschlägt, dem halten wir

seine Auslassungen vor. S. 310 Anm. 1 hätte

er Eisenharts Geschichte der Nationalökonomik

und lür den tiefer Eindringenden Kautzs grössere

Literaturgeschichte anführen müssen. Die Cha-

rakterisik des Merkantilsystems würde gewonnen
haben, wenn er Adolf Wagners Aufzatz „Zölle“

in BJunischlis Staatswörterbuch, insbesondere

aber Schmollers Einleitung in die ‘Wirthscbafts-

politik Friedrich des Grossen' gekannt hätte.

Musste S. 23 nicht erwähnt werden, wo sich

der gegen Barth gerichtete Aufsatz von Tönnies
befindet, da er der Polemik gedenkt und die

Schriften Barths genau aufzählt? S. 24, wo Ge-
schichtsphilosophie und Soziologie begrifflich ge-
sondert werden, hat der Ref. die Erwähnung
der Schritten von Jodl „Kulturgcschichtschrei-
bu.ig“ und Üernheim, „Geschichtsforschung und •

Geschichtswissenschaft“ vermisst, da diese
doch wohl die ersten sind, die diese Gedan-
kengänge gegraben haben. Verschiedene Male
hat St. erwähnt, dass in der neueren Ethik
und Politik der Epikureismus und der Stoicismus
wieder aufleben. Wäre es da nicht billig ge-
<rcsen

» Guyaus „Morale d'Epicure“ und vielleicht
auch des Ref. „Philosophische Grundlagen“ zu
nennen r Dass Rehms „Geschichte der Staats-
rechtswissenschaft“ nicht aufgefühlt ist, hat wohl
^nen Grund darin, dass das Werk erst 1896
^bien. S. 389 findet sich der Aufsatz von
^ngds über Marx in dem Handwörterbuch der
htaatswissensch. citirt. Wie konnte da der Vater
'on Marx noch immer Oberbergrath bleiben?
luendrein hat G. Adler schon 1887 in den
«Grundlagen der Karl Marxschen Kritik“ S. 226

Imhum berichtigt. Noch unverständlicher

,

eS
’ dass der Vf. auch Gogols „Todte Seelen“

4 eiaen beweis dafür betrachtet, dass der Ukas

186h
" U' V°m 16 ’ Fcbruar 1871 (richtig

) • • an den thatsächlichen Verhältnissen
gemessen von nur papiernem Wcrthe ist“. Nun

3 ,

menschlich und künstlerisch ein Zeit-
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^» aU8 b

(w*e Turgeniew ein solcher

ihn-

n CrS
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?

er ^ar scbätzte und schützte
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51 Vt
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r ^,ltolaus gestorben, er hat das

0;^
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?
rk 8ar mehr erlebt,
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e 'ne a^2cme >nc Litteraturzeitung
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S einmal in der Thatsache, dass

pWS'bisch,'"
1

-
S'arken Bedürfnisse nach cincr

^"«•dpolitik

lctl Vertiefung der Probleme der
entgegenkommt, und dann in der

Hoffnung des Ret’., dass es eine 2. Auflage er-

leben wird. Festere Präzisirung der Aufgabe in

der Einleitung, Weiterführung der Geschichte der

sozialen Institutionen, kräftige Beschneidung des

litteraturgeschicbtlichen Theiles, dafür mehr sub-

stantielle Nahrung, Beschränkung des gelehrten

Apparates, grössere Straffheit und Kürze: ein

so beschaffenes Buch müsste zu einem Standard

Work der deutschen Litteratur werden.

Kiel. W. H asb ach.

Rechtswissenschaft.

Alfred Manes, Das Recht des Pseudonyms
unter besonderer Beachtung des Bürgerlichen Gesetz-

buchs und ausländischen Rechts. GöUingen, Vanden-

hoeck & Ruprecht, 1899. 2 Bl. u. 84 S. 8 fl

. M. 1,60.

Der Vf. tritt mit jugendlichem Feuer dafür

ein, dass das Pseudonym mit einem umfassenden

Rechtsschutz ausgestattet werde. Er führt aus,

dass das Pseudonym unter § 1 2 B.G.B. falle,

(„Recht zum Gebrauch des Namens“). Dafür

sprechen sich ja allerdings die meisten Schrift-

steller aus, z. B. auch Eck, Vorträge S. 43.

Der Vf. will aber, dass der Schutz des Pseu-

donyms noch erheblich erweitert werde, z. B.

zu Gunsten des Verlegers und der Erben durch

eine Schutzdauer von 30 Jahren nach dern

Tode. Als Muster für eine künftige Revision

der Gesetzgebung wird das schweizerische Bun-

desgesetz über das Urheberrecht an Werken
der Litteratur und Kunst empfohlen, allein ich

bedaure, sagen zu müssen, dass es diese Ehre

wirklich nicht verdient. Es spricht ja (wie der

Vf. übrigens selber konstatirt) von Pseudonymen

nicht ausdrücklich. Und daraus folgt keineswegs

mit Noth Wendigkeit, dass sie ohne Weite-

res den Werken benannter Autoren gleichstehen.

Diese Ansicht ist allerdings in der Litteratur

vertreten, und ich möchte nicht dagegen auf-

treten. Aber gerichtlich ist diese Interpreta-

tion (so viel ich weiss) noch niemals zur Dis-

kussion und zur Abklärung gelangt. — Die Bro-

schüre dient zur Orientirung trotz einzelnen

Ungenauigkeiten und trotz einzelnen Ucbertrei-

bungen, — einige Druckfehler in französischen

Zitaten (S. 1 9 Note 3 u. S. 60 oben) mögen nur

kurz angedeutet werden.

Zürich. Friedrich Meili.

Moderne Dichtung.

Edmond Rostand, Cyrano von Bergerac.

Romantische Komödie in fünf Aufzügen. Deutsch von

Ludwig Fulda. Stuttgart. J. C. Cotta Nacht,

1898. -.>75 S. 8°. M. 3.

Während die französische Litteratur in der

klassischen Zeit des I7.Jh.s auf das Psycholo-

gische, Charakteristische ausgeht und durchaus

verstandesmässig ist, war sie in der vorangehen-
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den Epoche im Wesentlichen auf einen roman-

tischen Ton gestimmt. Zuerst hatte der Roman

sich nach dieser Richtung entwickelt; d’Urfe,

Gomberville, La Calprenede hatten hier die

extravaganten Ideale der vornehmen Welt ge-

pflegt. Dann folgte die Ruhne, wo, sichtlich

unter spanischem Einfluss, eine Periode des

Uebcrschwangs und der Verstiegenheit einsetzt.

Was man sucht, ist nunmehr das Ungewöhnliche,

Ausserordentliche; man häuft die Begebenheiten,

eine immer erstaunlicher als die andere; man

bewegt sich mit Vorliebe im Unwahrscheinlichen,

eben weil es nicht das Alltägliche ist. Die Per-

sonen überbieten sich dabei im Edelmuth ihrer

Empfindungen. Nichts ist für diesen Geschmack

interessanter, als wenn im Wirrwarr einer un-

geheuren Drangsal sich die übermenschliche

Grossartigkeit der Gesinnung bewährt. Aber

das eigentlich Charakteristische für die Stücke

der Boisrobert, Metel d’Ouville und Scudery —
um nur einige zu nennen — bleibt immer das

Schwelgen im Abenteuerlich-Stofflichen. Tadelnd

und zustimmend haben die Zeitgenossen das

bereits anerkannt. Desmarets spottet in den

„Visionnaires“ über die Buntscbeckigkeit der

„Tragikomödie“ — wie damals das Genre hiess.

Metel d’Ouville rühmt dagegen einem Autor nach:

11 conduit un sujet avecque tant d'adresse,

Le remplit d'incidents si beaux et si divers.

Und ähnlich sagt jemand von Georges de Scu-

dery: niemand habe verstanden, „eine grössere

Menge von Einfällen“ — une plus grande quan-

tite de conceptions — und „einen geschickteren

Aufbau“ — une plus industrieuse conduite —
zu vereinigen.

Auf diese romantische oder pscudoromantische

Form hat nun Rostand — freilich als selbstän-

diger, schaffender Künstler — zurückgegriffen.

Was ist sein „Cyrano de Bergerac“ zunächst

anderes, als eine verschwenderisch reiche Folge
von Szenen, an denen man mit steigendem Ent-

zücken die Erfindungsgabe des Dichters, die Be-

weglichkeit einer vielgestaltigen Phantasie be-

wundert? In raschestem Wechsel eilen die Bil-

der vorüber, die Eindrücke folgen und steigern

sich, es glitzert in hundertfältigem F acettenglanze,

kommt niemals zur Ruhe, ist ewig neu. Alle

Empfindungen, alle Töne klingen durcheinander:

bald spöttisch, übermüthig und possenhaft, bald

wehmütbig, sehnsüchtig oder traurig. Wie das
Zeitalter der Tragikomödie, untermischt auch
dieses Spiel das Komische mit dem Pathetischen.

Und alles wird hier Effekt, wird eine Farbe,
eine Nuance mehr in dem sinn- und geistbe-

strickenden Schaustück; wird, könnte man auch
sagen, eine neue Note, eine neue Variation in

einer Bravourleistung.

Dieses Spiel hat mehr Oberfläche als Tiefe;
denn mit der Begründung und Verinnerlichung
wird es sehr leicht genommen. Auch darin er-

innert die Komödie an ihre Vorbilder aus dem

17. Jh. Hier wie dort sind die Personen kaum

etwas anderes als Figuren, mit denen der Dichter

eine Partie spielt. Und auf die Partie kommt

cs an, ob sie wechselreich, amüsant, ungewöhn-

lich und schwierig sei; das Psychologische wirkt

nur als Motor der Geschehnisse. Roxane,

Christian, Guichc bleiben vag indizirte Typen:

die etwas unbedeutende, etwas gedankenlose

Liebhaberin, der gute beschränkte und der böse

gewaltthätige Freier. Und Cyrano selbst? Nun,

er ist der dritte Liebhaber, derjenige, der

in allen trefflichen Eigenschaften erstrahlt; der

vollkommen wäre, wenn die Natur in einer grau-

samen Laune ihm nicht äusserlich den Stempel

des Unvollkommenen aufgedrückt hätte. Er ist

der Mann, der für alle Situationen passt und in-

sofern der 'Präger einer proteischen Handlung.

Grotesk und erhaben, das beste Herz und der

witzigste Kopf; tapfer, gleich den Heroen des

Romans; treffsicher mit dem Worte, wie mit

dem Degen; Poet und Philosoph, gefühlvoll inner-

lich, prahlerisch laut. Und alles das krönt sich

in jener Selbstüberwindung, jener „generosite“,

die im Stil der Tragikomödie den Gipfelpunkt

des moralischen Heldenthumes darstellt — „la

genereuse imposture“ ruft Roxane aus. Man

möchte sagen : er ist das Instrument
,

auf dem

sein Dichter alle Weisen anklingen lässt; ein

allbcsaitctcs Wesen, das in jedem Sinne vibrirt;

ein Phantasieprodukt, das in seiner extravaganten

Kühnheit so erstaunlich wie unterhaltend an-

muthet. Erst wenn er leidet, webt sich flüchtig

ein innerlicheres Band von ihm zu uns herüber.

Doch wäre es falsch, ihn nun für eine senti-

mentale Figur zu nehmen. Sein Unglück selbst

behält noch den Anflug des Lächerlichen. Was
die alte Komödie nie vermocht hat — selbst

Rotrou im Dom Bernard de Cabrere nicht —
das gelingt hier R. : er weiss den Gegensatz

des Tragikomischen aus der Natur des Helden

hcrzuleiten.

Auch darin zeichnet sich R. vor seinen Vor-

gängern aus, dass er die ganze Gesellschaft

eines fernen Jahrhunderts mit humoristischer

Ueberlegenheit behandelt. Wenn die alten Auto-

ren von dein Pathos ihrer Helden sprachen, war

es ihnen Ernst; sie waren vollauf von der Schön-

heit dieser hochgcschwelltcn Gefühle ergriffen.

Sie waren befangen in ihrer Zeit, indessen der

junge Meister auf überlebte Zustände hernieder-

blickt. Wie fein weiss er seiner Schilderung

einen parodistisch-satirischen Anstrich zu geben!

Preziösen und Kriegsleute sind mit heiterer Laune

auf ihre Unnatur charakterisirt. Und dadurch

allein wird diese Welt erst poetisch wieder ge-

niessbar, ihr Unmaass gedämpft im Lichte der

Komik, welche darüber fluthet. Aber zugleich

rückt damit auch alles mehr und mehr in die

Sphäre dichterischer Freiheit. Es wird ein
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der

Im

das

Spid mit Gestalten, an die der Schöpfer selbst

nicht mehr glaubt; die er heraufzaubert ,
nicht

um uns von ihrer Wirklichkeit zu überzeugen,

sondern um uns mit ihnen zu erfreuen. Eine

rauschende Maskerade wallt an uns vorbei, eine

Tapisserie rollt sich auf, und es genügt, wenn

wir in rein ästhetischem Geniessen ihren wechseln-

den Bildern folgen.

An farbenprächtiger Vielfältigkeit ist

erste Akt der grossartigste von allen.

Theater des hotel de Bourgogne strömt

Tom Paris jener Tage zusammen. Wie in

glänzender Ouvertüre, stimmenreicb, keck, phan-

tastisch-wundersam, zieht eine ganze Kultur-

epoche daher. Und gleichzeitig spinnen aus

dem scheinbar Regellosen sich die Elemente der

Aktion heraus: Christians Liebe, Cyranos Cha-
rakter, Roxanens Vertrauen zu der 'Tapferkeit

des Vetters, die heimlichen Absichten des Grafen
von Guiche. Das alles ist mit Meisterhand
sicher und zart geführt, unmerklich, gleichsam
absichtslos. Im tollen Wirbel reisst immer eines
das andere mit und schliesst in Karnevalslaune,
wenn Held und Komödianten in buntem Zuge,
beim flackernden Schein der Kerzen, durch die
moadbeglänzte Stadt zu abenteuerlicher Waffen*
that eilen. — Cyranos Persönlichkeit beherrscht
alles, die Ereignisse weisen immer wieder auf
ihn hin; darin liegt die Einheit der Vorgänge,
hr ist die Seele der Gaskogner Junkerschaft,
der Vertraute Roxanens; der Mann des wilden
l nabhängigkeitssinnes

, wenn er mit Guiche zu
thun hat. der grossmüthig Starke, wenn er seinen
glücklichen Nebenbuhler schont. — Der dritte
Akt ist der poesievollstc. Ein Winkel im alten
• arais. wo der Jasmin um Fenster und Balkon
sic rankt, die Bäume träumerisch überhangen;
'|° s^sse biebesworte verlauten, romantischer
tug und Irrthum und übermütiger Ulk ihr

'Vcsen treiben und endlich
Krii

zum Abschied die
^gestrommel gerührt wird. — Ein Zug schalk-

p ,7'
Uh U"d l,cWi5cher Grösse weht durch

-
F“%*r, den vierten Akt. Man muss

'“iuems imposante Geste und die leichte Grazie

i .

Jri!

j

er Darstellung gesehen haben. Das
l!
*
>CnCn seiner Frivolität be-

Won/ 7 Und ^Ut' ; ' Christian eine gewisse

sjc
L

’ se ‘kr bösewicht Guiche bethätigt

IM uT'r 'Ut ids braver Sohn der Gaskogne.
wenn der Feind die Wälle

Cyram
C ,lc%c*^en Fahnen erscheinen, und

wirft 1 7- l”
Deberlebenden sich entgegen-

.Em Stück in Stücken“, doch jedes

Das Lied geilt

7 J- .7
ht zur Noi^' Von

rSL**?"» ?
ackeod '

1 E"dc. oml

a Bä

nitder,
die Blätter goldblond her-

Summu” ,7 U"d die Z<* P“at zur
der Personen

“hrtlf trüber Erf,
* ch«kig und madc geworden

RauhreifV-k
' '™nen - Auf alle hat sich der

" Erfahrung gesenkt; Guiche ist

Roxane trauert

im Kloster, Cyrano stirbt. Was als Farce be-

gonnen hatte, verhallt nun elegisch.

„Cyrano de Bergerac“ ist zum ersten Mal

am 28. Dezember 1897 mit stürmischem Beifall

aufgeführt worden. Inmitten der Halbtalente,

die sich heute auf der Pariser Bühne abmühen,

wirkte ein echtes Dichterwort doppelt erquickend.

Dann führte diese Komödie auch einmal hinaus

aus dem ewigen Ehebruchselend letzter Schablone

;

und eine missmutbige, geängstete Nation verspürte

hier etwas von dem Atbemzug ihrer Heldenzeit.

Das traf zusammen, um den Erfolg zu steigern.

Der poetische Werth wird darum nicht vermin-

dert. R.s Werk ist eine geniale Neubelebung,

ein Virtuosenstück, das ihm wohl Keiner nach-

macht. Nur ein Dichter von unendlich reichem

Geiste konnte dieses Schaukelspiel der Phanta-

sie, der stets sich erneuernden Formen und Wen-
dungen ausgestalten. Sagt man mehr, so sagt

man zu viel. Die eigentliche Aufgabe der mo-

dernen französischen Kunst liegt in ganz anderer

Richtung: auf dem Gebiete der psychologisch-

sozialen Komödie.

Fuldas Uebertragung ist in Deutschland höch-

lichst bewundert worden, und sicherlich hat sie

ihre reellen Verdienste. Sie liest sich im

Grossen und Ganzen gefällig und flüssig, sie

schlägt einen leichten 'Ton an; und einiges, wie

das Mandeltörtchen -Rezept oder die Mondfahrt

Cyranos, braucht nicht besser verdeutscht zu

werden. Die Verse in den lyrischen Partien

haben oft einen bestrickenden Wohllaut. Das

alles zusammen ergiebt einen wirkungsvollen, ja

trefflichen Bühnentext. Die Bewunderer Fuldas

sind jedoch weitergegangen; sie erblicken in die-

ser Uebertragung schlechtweg ein Meisterwerk,

dem sie hohen literarischen Werth beimessen.

Wider Willen wird nun der Rezensent zu schär-

ferer Prüfung veranlasst. Er muss die Nach-

dichtung mit dem Originale vergleichen; und

dabei verliert und verblasst sie; je näher man

zusicht, desto mehr Halbheiten und Unzulänglich-

keiten treten hervor. Es wäre besser gewesen,

man hätte diese Uebersetzung nicht allzu sehr

erhoben. — Zunächst enthält sic einmal eine

Reihe lexikalischer Fehler. Nur kurz einige

Beispiele. Arquebuser qn heisst die Arquebuse

auf Jemand richten, aber nicht „füsiliren“ (IV,

4). Weshalb auch nur ein Kriegsmann in ehr-

lichem Kampfe „füsilirt“ werden sollte.” hncore

un courtisan (IV, 3) kann niemals bedeuten:

„Noch immer Höfling“, sondern nur: „Auch so

ein Höfling“. Fulda lässt seinen Cyrano sagen:

„Der Hass, mein Duzfreund,“ was im Französi-

schen voraussetzen würde: la haine me tutoie.

Statt dessen steht da (U, 8): la haine me tuyaute,

der Hass legt mir eine steife Ringkrause um.

Sehr lehrreich würde es sein, die Reimtechnik

beider Dichter zu vergleichen, den genialen

Uebermuth Rostnnds und die Art, in der unser
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Landsmann verfährt. Indessen das wurde zu

weit führen. — Das Deutsch der Uebersetzung

ist mitunter selbst beim besten Willen nicht zu

loben. Gerade da, wo der Franzose einen

schlichten, korrekten Konversationston wählt,

wird Fulda auf der Suche nach dem Keim oft

unnatürlich, gespreizt, gezwungen. Da fragt

etwa gesprächweisc einer den anderen: „Spähen“

Sie nach Cyrano? (I, 2). Roxane sagt: „Er-

klimmen“ Sie die Bank (III, 6); ein General

„gesellt“ sich Truppen (IV, 4); ein Angriff

„winkt“ (IV, 4); Heinrich IV. hätte sich niemals

seines Federbuschs „entschlagen“ (IV, 4); etwas

„entsprang“ der Schalmei (IV, 3); dieser Rausch

„entstammt“ mir (III, 6). Ein Muster des Un-

gcschmacks ist die Duell -Ballade (I, 4). Damit
der Reim zu Stande kommt, werden — ohne

dass die Vorlage etwas Aehnliches enthielte —
nach einander „Schlaraffe“, „Affe“, „Giraffe“

aufgeboten; und nicht genug, schliesslich „zecht“

der eine Gegner „aus kristallncr Karaffe“ das

Herzblut seines Feindes. — Bei Rostand meint

Roxane ganz einfach und verständlich: „So sind

die Männer: weil er ein schöner Junge ist, soll

er keinen Geist haben“ (HI, 1). Daraus wird

die mühsam gedrechselte Wendung: „Euch Män-
nern gilt das für erledigt: Der Schönheit muss'

es stets an Geist gebrechen.“ — Bei dem fran-

zösischen Dichter steht — man braucht die Verse
bloss abzuschreiben: „Was! die Preziöse wird
zur Heroine?“ — „Ja, Herr von Bergerac, ich

bin Ihre Cousine“ (IV, 5), Bei Fulda heisst es

geschraubt und gewunden: „Das Blut der Ber-
gerac — mir eignet es nicht minder.“ — Wir
sagen wohl: die Funken stieben, eine Menge
stob auseinander. Aber wie ist es möglich, dass
ein Einzelner, der Reissaus nimmt, „ins Weite
stob“? (IV, 4). — Stramm und echt, „entbietet“

der Marscball Gassion im Original dem Herrn
von Bergerac den Ausdruck seiner Bewunderung
(II, 7); bei uns muss er ihn „spenden“. — Cy-
rano und ein Kadett klagen, der Magen sei

ihnen vor Hunger in die Schuhe gefallen. „Das
muss unbequem sein“, witzelt dieser. Nein, ent-
gegnet jener, „das erhöht mich“, cela roc gran-
dit (IV, 3). So billig der Scherz ist, es steckt
doch immer eine gewisse anschauliche Möglich-
keit darin. Hingegen wenn Fuldas Cyrano er-
widert: „mich richtet's auf“, nämlich der Magen
in den Schuhen, liegt darin nicht einmal eine
scheinbare Logik und darum auch kein Witz. —
Im Französischen vergleicht der Held seine
grosse Nase mit einer „Halbinsel“ (I, 4). Das
ist burlesk, doch immerhin nicht unsinnig. Aber
was soll man sagen, wenn der Uebersetzer sie
mit einer „Inselgruppe“ vergleicht? — „Lassen
wir diese Rede- oder vielmehr diese Fechter-
künste,“ das etwa würde Rostands Text be-
sagen (III, 6). Dafür im Deutschen: der Geist
„zerstört vorlaut unseres Herzens Einheit“. In-

wiefern „zerstört“ er? und was ist überhaupt

„des Herzens Einheit“? Ein dürftiger, noth-

dürftiger Reim auf vorangegangenes „Kleinheit“.

Man kann sich nichts darunter vorstellen oder

unendlich viel. Molicrcs Philaminte würde aus-

rufen: Avez-vous compris, vous, toute son encr-

gie? Songiez-vous bien vous-meme ä tout ce

qu’il nous dit? Et pensiez-vous alors y inettre

tant d’esprit! — Fulda spricht von „Stimmen —
die . . traulich, wie der Rauch, der von den

Dächern steigt in Abendröthe“ (IV, 3). Von
„Abendröthe“ steht zunächst gar nichts in der

französischen Dichtung; aber das ist ein wohl-

feiler Belcuchtungseffekt, der bei Vielen noch

immer für Poesie gilt, der überdies den Reim

auf „Flöte“ gleich mit sich bringt. Doch möchte

das hingehen. Aber Stimmen, die wie der Rauch

sind? Schlagen wir bei Rostand nach; da heisst

es ungefähr: Deine Weisen ziehen langsam

dahin, wie der Rauch, der sich von „den Dächern

des heimatblichen Weilers hebt“. Welch schlich-

tes und welch plastisches Bild! Das ist Dichter-

sprache, und Fuldas Uebertragung daneben ein

recht massiges Surrogat. Die Beispiele, wo er

in ähnlicher Weise sein Vorbild verflacht und

ihm sein Restes streicht, Hessen sich noch be-

trächtlich vermehren. Ja, vielleicht begänne hier

erst die eigentliche Kritik. Wenn die Vertei-

diger behaupten, dass er trotz Allem sich häufig

ganz geschickt aus den Schwierigkeiten zieht, so

hat der Rezensent dagegen nichts einzuwenden.

Er hat nur bestritten, dass diese Uebersetzung

zu überschwenglichen Lobsprüchen Anlass gebe.

Paris. G. Ransohoff.

Notizen und Mittheilungen.

Arthur Peter, Des Don Francisco de Rojas Tra-
gödie „Casarsc por vengarsc“ und ihre Be-
arbeitungen in den anderen Littcraturen.
LAbhandlung zum Jahresbericht des Gymnasiums zum
heiligen Kreuz in Dresden.] Dresden, Lehmannschc
Buchdruck., 1898. LI S. 4°. M. 2.

Das Thema des Rojas ist das folgende: Ein Staats-

mann opfert das Glück der eigenen Tochter dem Staats-

wohl, indem er ihre Verbindung mit dem jungen König
hindert und sie zwingt, einem andern Bewerber ihre

Hand zu reichen. Dieser belauscht die letzte Zusammen-
kunft der getrennten Liebenden und tddtet seine Frau,

weil er sie für treulos hält. Beter stellt folgende Stamm-
tafel für seinen Stoff auf: Rojas „Casarse por ven-
garse“ (nach nicht ganz klar liegenden Quellen, dar-

unter Calderon „El Medieo de su honra“) — Cicognini
(freie Uebersetzung) — Lesage, Gil Blas. „Le Mariage
de vengeance“ (starke Abweichungen von der Verwick-
lung an, die novellistische Darstellung durchaus eigen-

artig) — Gozzi „Bianca, contessa di Melft“ (auch Mo-
tive aus Saurin und Calini s. unten; Fortschritt gegen-
über den Vorgängern). Von Lesage abhängig: Goldom
„Enrico“ (sklavisch, fast wörtlich, nur der Schluss selb-

ständig) — Thomson „Tancred and Sigismunda“ (ein-

zelne selbständige Züge) — Saurin „Blanche et Guiscard“
(Rlagiat an Thomson) — Rio dal Borgo „II Matrimonio
d» vendetta“ — Manzoli del Monte „Bianca e Enrico“
(Austührung einzelner von Lesage nur skizzirtcr Gc-
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stallen, gemeinsame Züge mit Gokloni und Saarin) —
Ciiini „La Zelinda“ (fremdländisches Colorit . selbstän-

dige Züge) — Ingemnnn „Bianca“ (Erweiterung des

Qankters der Costanza) — Zahlhans („Heinrich v.

Anjou
4 (ziemlich frei). P.s bibliographische Nachweise

sind sorgsam, seine Urtheile sind verständig, die Dar-

stellung ist übersichtlich, wenngleich etwas eintönig. —
- Saurin kann nicht schon 1731 in die Akademie auf-

genommen worden sein. R. Fürst.

D. österr. archäolog. Institut in Athen hat be-

gonnen. in d. Nähe v. Sude na bei Kalavryta Ausgra-

hgn vorzunehmen, die d. Frcilegg d. alten Lutra
bezwecken; d. französ. Schule in Athen will alle in

Gnechenld zerstreuten u. grossenth. noch unverufTentl.

grtech. Inschriften aus christl. u. mittelalterl. Zeit

in e. Corpus sammeln.

Den Abklatsch c. altpun. Inschrift legte Clermont-

Ganneau der Acad. des Inscript, et Bclles-Lcttres in Paris

vor. Es ist e. Weihinschrill an d. Göttin Tanit u. d.

Gott Baal-Mammon, d. Weihende ist e. Frau Sophonibaal.

ln diesem Wort erkennt Cl.-G. d. Urform d. Namens
d. Sophonisbe, d. Tochter d. Hasdrubal u. Gemahlin d.

Xumiderkonigc Syphax u. Masinissa.

Bei Ausgrabgn auf e. von d. griech. archäol. Ge-
scllsch. gekauften Grundstücke in Sparta ist e. werth-
volles antikes Mosaik entdeckt worden, das c. Szene
aus d. trojan. Krieg darstcllt, in der d. Figur d. Achilleus
d. Mittelpunkt bildet.

ln Beuel b. Bonn ist vor Kurzem ein römisches
Siegesdenkmal gefunden worden, das aus e. Pfeiler
von 1,45 m Höhe, 0,7‘J m Breite u. U,45 m Dicke be-
steht, der oben e. Rundstab u. darüber e. IS cm hohen
Aufsatz hat. Gewidmet ist cs dem Juppiter optimus
naximus. Die 18 zeil. Inschrift ergiebt, nach Prof.
Xisscns FcsUtclIg, dass d. Denkmal zu Ehren e. Sieges
d, Kaisers Alexander Severus üb. d. Germanen errichtet
worden ist.

Aus Anlass des Kaiser- Jubiläums hat die Dtsche
Gcsellsch. f. Kunst u. Wisse nach, in Prag eine
res,schrift: Die Wandgemälde im Kreuzgang des
I.maus-Klosters in Prag hcrausgegeben.

K^k°
r ^Ur^m verstorb - Baron Ferdinand Roth-

schi.d hat d. reichen Kunstschatze seines Schlosses d.
British Museum hinterlassen.

Zur leier d. 100. Geburtstages Puschkins sol
Grabdenkmal d. Dichters in Swjntvja Gory wieder~ a
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1 en Gebaudcs fand sich ein Obelisk m
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’ Bronzetafel mit Resten v. Mer
landschaft
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Gelehrte Gesellschaften und Vereine.

In d. Januarsitzg d. Archäolog. Gesellsch. zu Berlin

hielt Hr. v. Luschan e. Vortrag üb. den antiken Bogen
vom ethnograph.-techn. Standpunkt; c. philol. Ergänzg
dazu gab Hr. Diels. An d. Besprechg d. Vortrags be-

theiligten sich die Herren v. W ilamowitz- Modle n-

dorff, Winter, R. Schöne u. Dahm. Darauf er-

örterte Hr. Diels im Anschi, an s. Vortrag üb. homer.

Thüren an d. Hand e. neuen Modells e. bisher zweifelhaft

gebliebenen Punkt. Hr. Gurlitt aus Graz berichtete

üb. Ausgrabgn a. d. Stätte d. Colonia Ulpia Traiana

(Pettau), bes. üb. e. dort aufgedecktes Mithrashciligth.

Bei der Fcstversammlg zum Andenken Winckelmanns,

die die Deutsche archäolog. Schule in Athen im Dezbr.

nbgchaltcn hat, sprach Hr. Dörpfeld üb. d. wissen-

schaftl. Eindrücke, die er bei seinem letzten zwcimonatl.

Besuche in Aegypten von d. ägypt. Baukunst erhalten

hat; Hr. G. Sotiriadis sprach üb. d. Ausgrabgn im

alt. Thcrnon , bes. über d. dort nurgedeckten Apollo-

tempel.

In der Sitzg d. philos.-philol. Klasse d. bair. Akad.

d. Wiss. am 3. Dezbr. v. J. sprach Hr. v. Hertz üb.

Aristoteles bei d. Persern, Hr. Paul üb. d. ursprgl. An-

ordng in Kreidanks Bescheidenheit. In d. histor. Klasse

hielt Hr. Riezler e. Vortrag üb. Bayern u. Frankr. währ,

d. Waffenstillstandes v. 1647.

In d. Sitzg d. Gesellsch. f. Erdkde in Berlin am
7. Jan. sprach Hr. Liebert üb. Deutsch- Ostafrika, Hr.

Hans Meyer üb. s. neue Kilima-Ndscharo- Expedition.

In der Geograph. Gesellschaft in München sprach

am 7. Dezbr. Hr. Frh. v. d. Goltz Pascha üb. e.

Streifzug durch Nordthessalien u. Epirus im Mai 1894.

Personalchronik.

Ernennungen, Auszeichnungen usw.

I. An Universitäten usw. Die thcol. Kakult. d.

Unlv. Berlin hat d. Stadtpfarrer von Kronstadt in Sieben-

bürgen. Franz Obert, zum Ehrendoktor ernannt. —
Der Privatdoz. f. Psychol. a. d. Univ. Würzburg. Dr.

Wulff, ist an d. Univ. Basel berufen worden. — Der

Lektor d. französ. Sprache a. d. Univ. 1 übingen , Dr.

Pfau, ist z. ao. Prof, befördert worden. — Der Univ.-

Bibliothekar Dr. Jakob Wille in Heidelberg ist zum o.

Honorarprof. ernannt worden. — Der Oberreg.-Rath b.

d. Kreishauptmannsch. Leipzig u. Privatdoz. a. d. dort.

Univ. Dr. Häpe ist zum ao. Prof, in d. jurist. Fakult.

ernannt worden. — Der Landgerichtsrath Dr. Gross in

Prag ist zum o. Prof. f. österr. Stralrecht u. Strafprozess

a. d. Univ. Czemowitz ernannt worden.

II. An Gymnasien usw. Zu Professoren sind er-

nannt worden die Oberlehrer Schmitz am Realgvmn.

in Aachen; Jattkowski a. Gymn. in Allenstein; Dr.

Blaschke am Sophien-Realgvmn., Braune am Luisen

Gymn., Hentig am Königstädt. Realgvmn., Heyne am

Falk-Realgymn. ,
Klebe am Dorotheenstädt. Realgvmn.,

Dr. Rudolf Lehmann am Luisenstadt. Gymn-, Dr.

Schneider am Gymn. z. Grauen Kloster, Dr. Wolter

an d. I. Realseh., sämmtlich in Berlin; Dr. Vierhoff

am Gymn. nebst Rcnlgymn. in Bielefeld; Dr. Gochling

am Gvmn. in Brandenburg; Schiller um Friedrichs-

Gymn. u. Dr. Kalischer am Matthias-Gymn. in Breslau.

Todesfälle:

Scminardir. Schulrath Brcitsprcchcr, am 25. Dezbr.

V. J„ 55 J. alt, in Franzburg; der Prof, am Gymn. br-

nestinum, Dr. Gustav Gilbert, am 2. Jan . Du J- nlt.

in Gotha.

Neu erschienene Werke,
vom .. bis 1 Januar in der Redaktion cingclielvti.

Beckmann. J., Was ist uns Geld? E. Sind.

Kapitalist. Wirthsch. d. Gegen»-. Wien, Selbstverl.

üb. d.

M. 1.
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Brinkmann, Frdr. , Palm. Mistor. Traucrsp. Duis-

burg, Duisburg. Vcrlagsanstalt in Komm.
Com i II, C. H.. Gesch. d. Volkes Israel. Chicago.

The Open Court Publishing Comp. (Lpt, Harrasso-

witz). Geb. M. 8.

Gudeman, A., Latin Litcralure of the Empire.

Vot. 1 ; Prose: YeHeius- Boethius. New York, Hnrpcr &
Brothers.

Kautsky, K., D. Agrarfrage. Stttg., Dietz Nf. M. 5.

Kirchhoff, G., Abhdlgn üb. mcchan. Wärmetheorie.
Hgb. v. M. Planck. [Osiwatds Klassiker d. exakt.

Wisscnsch. 101.] l.pz., Kngelmann. Geb. M. U,75.

Lngrange's. J. L.. Zusätze zu Eulers Elementen d.

Algebra. Unbestimmte Analysis. Uebs. v. A. J. v.

Oettingen . hgb. v. H. Weber. [Ostwalds Klassiker d.

exakt. Wissensch. 103.] Ebda. Geb. M. 2,60.
Maxwell. J. CI.. Ucb. physikal. Kraftlinien. Hgb.

v. L. Boltzmann. [Ostwalds Klassiker d. exakt. Wissensch.

102,) Ebda. Geb. M. 2,40.

Meysenbug, M. v., D. Lebensabend e. Idealistin.

Brl.. Schuster & Locfflcr. M. 6.

Monarchie, D. osterr.- ungnr. , in Wort u. Bild.

Lief. 31 5. Bukowina. 2. H. Wien. Holder. M. 0,60.
Nemethy, G., De libris amorum Ovidianis. Buda-

pest. li. l.ampcl. Kr. 50.

Schmidt, Johann, D. Gesetz d. dtsch. Prosa. Wien,
Friedr. Beek.

Stuhl fauth, G. f Kritik einer Kritik. E. kl. Beitr.

z. christl. Archäologie. Lpz., Buchhdlg Gustav Fock,

Zeitschriftenschau.

Theologie und Religionswissenschaft.

Zlschr . ./. prahl. Theo!. 1899,1. O. Gehrckc, Zur
homilct. Bchdlg d. Glcichnissredcn Jesu. — W. Dichl,
Zu d. Aufsatz v. Simons: E. luther. Busstagsliturgie
aus d. Zt d. 30jahr. Krieges. R. Schmidt, D. Be-
griff d. Interesses bei Herbart u. s. Anwendg auf d.

Relig.-Unterr. — G. Kawerau, Zum luther. Konsekra-
tionsbegriff. — J. Schneider, Warum hat d. Predigt
d. heutigen Zt an Popularität eingebüsst — und wie kann
sie dieselbe wieder erlangen ?

Zlschr
. f. hathol. Thcol. XXIII, I. J. Sliglmavr,

D. Eschatologie d. Ps. Dionysius. -- Fr. Schmid,*D
Ursprg d. Sprache u. die Dogmatik. — N. Paulus, Joh.
v. Palte üb. Ablass u. Reue. — J. B. Nisius, Zur Er-
klär# v. Phil. II, 5—11, II.

Thcol Studiiln (Utrecht). 16, 5. 6. G. H. Lamers,
1858—1898. Een tcrugbük. — A. S. E. Talma. De
oudste iraclaten van Augustinus. — C. H. van Rhijn,
De oudste bekendc tekst van onze Evangelien.

The Expositor. Deccmber. J. R. Harris, Epaphro-
ditus, Scribe and Courier. — 11. W. Hogg, „Dan to
Beersheba“: the Utcrary Hist, of the Phrase and the
H.stor. Problems it raiscs. - A. N. Jannaris, Misrea-
dings and Misrcndcrings in the N. T. — W. M. Kam-
say, A histor. Commentary on the Epistlc to the Gala-
Hans (cont.). - J. A. Beet, Difflcull Passages in Ro-
mans. s. The Reign of Law. - A. E. Simms. Sccond
I ctcr and the Apocalypse of Peter. — J. W. Black
„Taste of Death".

Procct.liHgs of the Soc. of Biblical Archtol. XX 7
Assyriological Notes. - W. H. RyUn’ds,

llittite Inscriptions. - W.L.Nash, An Andern Kgyptian
l oilet-box with an Analysis of its contcnts. — W. E.
p«». A t'op'it .I-etlcr of Orders-, - J. Licblcin
L Exodc des Hebrcux.

Axnlccla BoUaudiaua. 17,3. A. Lcgris, l.es Vies
interpolecs des sainls de Fontcnclle. — G. Morin, S.
Walfroy et S. Wulphy. Note sur 1’identite possiblc desdeus personnages. — ilagiographica Carmelitana ex cod.
alle. lat. 3813. — Vita S. Alberti confessoris ordinis

l »rmetitsrnm. — La Legende de S. Anastase de Term.
- Bulletin des publicat. hngiograph. — Le Cursus dans

les documonls hagiograph. — Tria folia sequentia Cata-

logi codd. hagiogr. gracc. bibl. Vatic.

Revue chrcliennc. Dcccmbre. F. Lecnhardt, Un
lemoignage n rendre. — E. Tissot, M. Victor Cherbulicz

et l'Allemagne. — Fr. Duperrut, Qu'est-ce que la

Bible? — C. Rabaud. L'Edit de Nantes et l’Edit de
Fontainebleau. — EL Pradez, La propagandc par le

fait. — M. Aguilera, Dernicres consultations sur le

socialisme.

Revue de VHist, des Religiotts. Janvicr-Fcvricr.

C. Snouck- Hurgronje, Le Droit musulman. I. —
E. Blochet, Le livrc intitule Püulama-i Islam. — A.
Au dollen t, Bulletin archcologiquc de la rclig. romainc
(annee 1896).

Revue des Sciences eccUsiastiques. Novembro. G.
Cussac, M. Emcry et le pouvoir civil. IV. — P. Braun,
Essai sur la philosophie d’Alain de Lille. I. — B. Dol-
hagaray, Le commerce des clercs, 1. — L. Ramburc,
Fran$. Richardot, d'apres un livre recent. — H. Quillict,
La morale stoiciennc cn face de la morale chreticnnc.

Philosophie und Pädagogik.

Philosoph. Stud. 14, 4. E. Mosch, Zur Methode
d. richtig, u. falsch. Fälle im Gebiete d. Schallcmplindgn.
— R. Seyfcrt. Ueb. d. Auffassg einfachster Raum-
formen. — F. Kiesow, Zur Psychophysiologie d.

Mundhöhle; E. einfach. Apparat z. Bestimmg d. Empfind-
lichk. v. Tcmpernturpunkten

; Schmeck versuche an ein-

zeln. Papillen. — E. Moffat Weyer, D. Zcitschwellcn

gleichartig, u. disparater Sinnescindrücke.

The American Journal of Psychology. X, 1. L.

W. Kline. The Migratory Impulse vs. Love of Home.
— E. A. McCulloch Gamble, The Applicability of

Weber*» Law to Smell. — D. R. Major, Minor Stu-

die» from the Psycholog. Laboratory of Cornell Univ.

Revue phitosoph. Dcccmbre. F. Paulhan, Lc
devcloppcment de Finvention. — Murisier. Le Senti-

ment religieux dans l'extase (fin). — Levy-Bruhl,
A. Comte et Stuart Mill, d’apres leur correspondance. —
G. Richard, Ln philosophie du droit et la sociologic

juridique.

Blatt, f. d. bayr. Gymnasial-Schulwes. 34, 11. 12.

Ch. Höges, E, alter Fehler im Texte v. Schillers Braut
v. Messina. — A. Semenov, Zu d. Fragmenten d.

Sophokles. — Chr, Wirth, D. Unterschied zw. d.

griech. Genitiv u. Dativ auf d. Frage: wann? — Ch.
Hartmann, Bcmcrkg zu Moroffs Aufsatz: Unsere
mathem. Absolutorialaufgaben. — J. Ducrue, Uebgs-
stoff f. d. mathem. Geographie in d. ober. Klass. d.

humanist. u. Rcatgymn.

Zlschr. f. d. Gymn . - wes. Novbr. P. Gross, E.

Verwcndg v. französ. Schriften, die auf dtsche. Litt.

Bezug nehmen, in d. dtsch. Unterr. in d. Prima. —
Litterar. Berichte. — Jahresberichte: Th. Sch ich e, Cic.

philos. Schriften (Schl.). — G. Andre sen, Tacitus (mit

Ausschi. d. Germania).

Zlschr. f. d. (osterr.) Realschulwes. 23, 12. K.
Klckler, Zur Gesch. d. osterr. Rcalsch. unt. d. Regier#
Kais. Fr*. Josephs I.

Zlschr./. d. dtsch. Unterr. 12, 12. R. Windel,
Einige interessante Urtheilc aus ßalth. Schupps lat.

Schriften üb. d. dtsche Sprache u. d. dtsche Anrede-
pronomen. - K. Wcntig. Svstemat. Darstellg d.

Cedknzusammenhangs in Schillers „Lied v. d. Glocke“.— G. Heine, Zur Einführg. in d. nachklass. Litt. —
J. Sahr, Frz Magnus Böhme f. — E. R. Gast,
Bemcrkgn zu einigen Schulausgaben v. Lessings Nathan
d- — 13, I. (). Dähnhardt, Volkskdc u. Schule.

C. Müller, E. Wtb. d. volksthüml. Sprache. — E.

Arcns. Neues aus d. schwab. Dichterkreise zu einigen
Gedicht, v. Uhland u. Kerner. — M. Sch neidew in,
Ucb. e. Fleck in Sudermanns „Johannes".

\
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Philologie und Literaturgeschichte.

Rhein. Museum. N. K. 54, I. F. Buechelcr,
Coniectanea. — E. F. Bischoff, Kauf u. Verkauf v.

['riesterthümem bei d. Griechen. — M. Schanz, Beitr.

i. röm. LiUgesch. — F. Blass, ‘Unechte Briefe’. —
Tb. ßirt, Reitr. z. lat. Gramm. — A. Brinkmann,
Die apokryphen Fragen des Bartholomäus. — R. Helm,
D. Bischof Fulgentius u. d. Mythograph. — H. Christen-
sen, Zu Pseudo- Kal listhenes. — O. Plasberg. Zum
Seneragcdicht des Honorius. — J. M. Stahl, Zum
Sprachgebrauch des Thukydidcs. — F. Riihl, Zu den
Papyri von Oxyrhynchos. — G. Heracus, Varia. —
A. v. Domaszewski , C. Julius Priscus, der Bruder
Jes Philippus Arabs.

Tke Journal of Germanic Philol II, I. J. T.
Hateficld. Uhland's Earliest Bailad and its Source. —
G. L. Kittcrcdge, Notes on Elizabethan Plays. —
J. W. Broatch. The Indebtcdness of Chaucer's Troilus
to Hcnoit’s Roman. — 0. B. Schlutter, Aldhelm's
Runic Alphabet and that of the Cod. Reg.; On Old Engl.
Glosse«. — P. 0. Kern, D. starke Verb bei Grimmels-
hausen. — G. Hempl, Der See u. die See ; Middle
Engl. Wp: Wo.

Revue des langues romanes. Aoüt Septembrc. E.
Stengel, Le Chansonnier de Bemard Amoros. — J.

L'Hermite, Charles framjaises du XIII® siede, tirees
des Archives de l'hopital de Sectin (Nord), — M. Ri viere,
Löu Piajou. Coup de zie umouruestsicou

; Picces tirees
de la collection Godefrov. — M. Grammont, „Gruem".

Geschichte.

Mistor. Jahrb. d. Görres-Gesellsch. 19, 4. J. Ernst,
»ann und wo wurde d. Liber de rebaptismate ver-
fa,st? II. — w, Schmitz, Privatwohlthatigk. im M.-A.

bcs. Bcrücksichtigg d. skandinav. Nordens). —
„

Sihroedcr. Aus d. Zeit d. klcv. Erbfnlgestrcitcs.
II- - H. firauert. Nikolaus

1

II. Papstwahldckret u.
Sawueverbot. - F. X. v. Funk. I). Zeit d. Verhörs
v. tunon. Frdr, Lauchert, Materialien z. Gcsch.

j «MtprofheUe im M.-A. - A. Linsenmaver, ».
rci.igten d. Franziskaners Joh. Pauli.
Ara« Lausitz. Magaz. 74, 2. P. Kühnei, Re-

,
r 111 d. slav. Orts- u. Flurnamen d. Oberlausitz. —

Sohnstedt, Zur Gesch d. H. Geistkirche in Lübau.

°i,

Korsch ' 11
' D. IbOjihr. Geschäftsjub. d. Firma

A». Durnmger & Co. in HermhuL - j. Helbig, Ger-Ä?“ Wi"kel - R- Hoffmann von

lauiGei d wts
S" 2Ur 0berlausi,z d - 0bcri

Geographie.

Stsdf^HAi 7‘ Kellen, Arel, e. dtsch

\rthur R P
en

'D”~
G re *m, Ueb. Bergstürze. — Di

« l!t™
rS

u
ReiStn u - Samm*Sn * - K. V. d. Stei- Mmaerekizzen v. Hercules Ftorencc. II.

D «-
:=='"bre4 Rouirc, On

France et te i“,^’
1 e Souda" egj-ptien, rivalitc de 1

d t”" 5

,

Ur " haut Nil- - A. Faur,
- 1 Gilt.a F

P 're
!f
an?- da"5 I'lndo-Chine (fin

»'gelspereer' |!
ph'noraine5 d'erosion. — (

Galioi« A.. J j
mouvement geographique. -

pavs des pagodes et des monasteres.
Staats- und Rechtswissenschaft.

fojef‘

,ao,
T l3 - J von Bloch . c

Jct piph2 - / ,

W °' fl soz ' pf»ge ™ Licht

.'»SSI. disch M . J“ 1 uld - Sozialpolit. Gedkn i. c

sch.0|. Symbio«
~ H ' Schurlz

. Wirtt

V S ' " * 0. B.viera,
t:«me esegetico-. -rir

Ro
l

n
f

(*»«)— F I. M an c al e o n i

V Sninai rbriu ? del fr ' 49 D - Alandali !«• 1. -

A-
BruschettTni

l

Un
,?
,,hard° » Diritto Nordico. -

c
*»»ercto. -ec .

1 ,,ss' dl Risparmio e il Cod.
»Citnu4

dj Achill»

U

|

f"!10 ’ ”*-a Coslituzione econon

Kunstwissenschaft.
Gazelle des Beattx-Arls. Dccembrc. E. Montro-

sicr. Jean Paul Laurens. I. — P. Vitry, Quelques
bustes et statues du roi Henri IV. — E. Michel,
Lexposition Rcmbrandt h Amsterdam (fin). — E.

Molinicr, Quelques ivoires recemment acquis par le

Louvre. — A. Schmarsow, Maitres Italiens a Ia

Galerie d’Altenburg ct dans la Collection A. de Montor.
— M. Maindron, Unc page sur les arts dccoratifs

de Finde: la Ceramique et les Emaux. I.

Allgemeines.

Beil. z. Münch. AUg. Ztg. Nr. 286. G. Kauf-
mann. Gedanken u. Erinnerungen v. Otto Fürst von
Bismarck. — 287. W. Berdrow, Aus d. Gebiete d.

Technik. — Vergcltgsidcc u. Zweckgcdke im Strafrecht.

— 288. Aus d. Zeit uns. nation. Ringens. — E. Brief

Hölderlins an s. Mutter. Mitgeth. v. E. Müller. —
289/90. R. Stiassny, E. goth. Votivstatuc. — 289.

G. v. Mayr, D. Gestaltg d. dtsch. Kriminalität i. J.

1897. — 290. Neue Romane u. Novellen. — 291. H.

Polakowsky, D. Gründer c. „dtsch.“ Kolonie vor Ge-

richt. — 292. A. Wünsche. D. morgen länd. Chidhcr-

Etins Legende. — 293/94. C. Voretzsch, Zum Jubi-

läum d. Reinke vos. — 293. J. A. Letten baur, D.

Zuidersec-Projekt. — 294. A. Belar, Ueb. d. jüngere

Erdbebenreihe. — 295. W. Lotz, D. Reform d. dtsch.

Geldwesens. — K. Sud ho ff. D. Pflege d. Gesch. auf

d. Düsseldorf. Naturforscherversnmmlg. — 296. F r.

Goldschmit, Zum Jubiläum e. Manifestes. — H.

Fischer, D. krit. Ausgabe v. Uhlands Gedichten. —
297. O. B.. Neue Werke üb. Dante.

Revue de Belgique. 15. octobrc. Ch. Snrolca,

L’exodc rural en Angleterre. — J. Vicujant, Ktudc

sociologique. — A. Duchesne, l.a tradition du moyen

ägc dans Molicrc. — A. Warnots, Ouvrages d’enseignc-

ment. — 15 novembre. E. Solvay, I/avenir liberal.

— P. Andre, Lettres d’hommes. — E. Cauderlicr,

Notre peuple. — Beck de Druwcen, Retlexions sur

la faillite de l’ideal. — Ch. Sarolea, A quoi tient la

superioritc des Anglo-Saxons?

Von Herrn Oberlehrer Dr. Hermann Lattmann in

Ilfeld erhalten wir die folgende Zuschrift:

Zu der Besprechung meiner Schrift de coniunclivo

latino von Prof. Dr. L. Jeep (in Nr. 51/52 des Jahrg.

1898 dieser Zeitschrift) muss ich, obwohl sie durchaus

sachlich gehalten ist, doch zwei Anmerkungen machen.

Erstens, wenn J. sagt: „Sehr überraschend ist aber der

Glaube, in diesem fictivus mit Einschluss des condicio-

nalis sozusagen die Bedeutung des alten Optativs ge-

funden zu haben“, so ist das nur für die überraschend,

die noch an dem Dogma hängen, dass die Grundbe-

deutung des Optativs die wünschende sei. Zweitens,

wenn J. meine Deduktion für unhaltbar hält, »weil bei

dem vollständigen Verschwinden jedes Unterschieds in

der Anwendung der Formen des Konjunktivs und Opta-

tivs ... es als ein ganz hoffnungsloses Unternehmen

angesehen werden muss“ USW. , so hat er doch einen

Punkt nicht genügend gewürdigt. Der Angelpunkt mei-

ner ganzen Entwicklung ist die doppelte Bedeutung des

lateinischen conjunct. perfccti, und ich behaupte: wo

dieser den temporalen Werth seines Indikativs hat, ist

er Optativ, wo er aber präsentisch-futurischcn Sinn hat,

ist er Konjunktiv. Daher fasse ich in den Satzarten,

wo dieser Konj. nur die erste Bedeutung hat, auch die

anderen Konjunktive optativisch, und in den Satzarten,

wo dieser Konj. nur die zweite Bedeutung hat, auch

die anderen Konjunktive als echte Konjunktive auf.

Das ist eine ganz nüchterne Erwägung, für die ich auf

die Bezeichnung -geistvoll" gerne verzichte. Ihre Be-

rechtigung aber bitte ich die Leser zu prulen. bevor sie

Jeeps Urtheil, dass der von mir betretene Weg nicht

zum Ziele führe, unterschreiben.
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Verbindungslinien zu unsrer eignen kirchlichen

Ordnung und Sitte hinüberführen. Freilich haben

wir bei solchen Studien auf fremdem Kirchen-

gebiete mit besonderen Schwierigkeiten zu

kämpfen: an vielen Stellen fehlt uns die Konti-

nuität lebendiger Sitte, die das Verständnis« er-

leichtert, untl Missverständnisse sind uns daher

nahe gelegt. Ein Beispiel dafür hatte unlängst

die „Entdeckung“ eines rheinischen Theologen,

Hillmann, geboten, der den Beweis dafür irrthüm-

lich meinte führen zu können, dass in Wesel

bis 1540 der Laienkelch bei der Gemeinde-

kommunion in ungestörtem Brauch geblieben

sei. Die Nachprüfung dieser überraschenden
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„Entdeckung** hat Smend dahin geführt, eine

lehrreiche, auch mancherlei archivaHsches Material

verwertende Monographie über die Geschichte

der Kelchentzichung, aber auch über die uns

Evangelischen wenig bekannte Sitte des „Spül-

kclches“ und dessen Spendung bei Gemeinde- und

Krankenkommunionen, endlich auch über Weihung

und Verwendung des sog. Johannisweines zu

schreiben. Die ersten 42 Seiten stellen ein

zwar nicht vollständiges, aber doch recht brauch-

bares Material über die Kelchentzichung zusammen.

Man wird gut thun, zur materiellen Ergänzung

und namentlich auch zur Beurteilung dieser Er-

scheinung der mittelalterlichen Kultusgeschichte

die gehaltreiche Besprechung von F. Drews in

der Ztschr. f. prakt. Theol. 1899 S. 8 2 ff. dazu

zu nehmen. Mit vollem Rechte scheint mir

dieser zu betonen, dass die Entziehung des

Kelches nicht nur aus Tendenzen der Priester-

schaft, sondern vor allem aus der Scheu des

Volkes selbst vor der Verantwortung, die jeder

verschüttete Tropfen gewandelten Weines auf

sie brachte, erklärt sein wolle. Sammelt Sm.
in diesem Abschnitt wesentlich schon sonst be-

kanntes Material, so bietet er in dem 2. Kap.

„Zur Geschichte des Spülkelchcs* sehr viel

Neues und wird manchem sonst liturgisch ge-

schulten Leser hier ein von ihm bisher vielleicht

ganz unbeachtet gelassenes Gebiet katholischer

Kultussitte überhaupt erst aufgeschlossen haben.

Zur Einführung in diesen Brauch sind seine inter-

essanten archivalischen Mittheilungen sowie die

von ihm sonst aus der Litteratur zusammen-
gelesenen Angaben sehr nützlich; aber freilich,

wer selber auf diesem Gebiete den Quellen
nachgegangen ist, kann ihm unschwer Ergän-
zungen bieten. So sei erwähnt, dass auch die

Breslauer Ritualien von 1682 und 1723 die ab-

lutio aus Wein und Wasser, mit der der Priester

nach Austheilung der Hostien seine Finger ge-

reinigt hat, iis qui tune communicarunt sumendam
gestatten, und bei jeder Krankenkommunion
dies Verfahren direkt vorschreiben: Sacerdos
abluat digitos nihil dicens, el infirmo detur ablulio.

Ich habe schon früher darauf aufmerksam ge-
macht (Ztschr. f. kirchl. Wissensch. X 1889
S. 419 f. u. 58 1 f.), dass sich in einzelnen deut-
schen Diözesen (Schleswig 1517, Schwerin 1521,
Paderborn 1602, Köln 1614) die Sitte der alten

Kinderkommunion nach der Taufe in der
Weise erhalten hatte, dass den Täuflingen nach
dem nAccipe vestem“ die ablutio mit einem Votum
gereicht wurde — im Schlcswiger Ritual heisst
cs davon noch ganz harmlos: dabit infanii
co min union ein'. Ich füge hinzu, dass die
Reichung der ablutio bei Krankenkommunionen
an den infirmus auch in dem Manuale Aboensc
1522 (Neudruck Turku 1894) vorgeschrieben
ist mit dem Bemerken, dass, wenn man befürchte,
der Kranke werde nicht mehr die Hostie neh-

men oder bei sich behalten können, letztere

ihm nur gezeigt werden solle et solttmmoilo ab-

lutio digitorum ministretur infirmo. Hier darf

auch die 1616 für das Bisthum Münster ergangene

bischöfliche Verordnung angefügt werden: Afr-

lutioiiem communicantibus non debent atnplius

pastores ex calice bcnedicto praebere, sed in eunt

usum debel proprium vas comparari (Publik, aus

Preuss. Staatsarch. 62, 523). Ich darf ferner

an die Schrift Bugenhagens „Wider die Kelch-

diebe“ Writtenb. 1532 erinnern, in der der

scharf polemische Abschnitt über die ablutio

Bl. D 1
' dadurch seltsam entstellt ist, dass der

Drucker aus Unbekanntschaft mit der Sache

„ablulio “ in „absolutio “ sinnlos umgesetzt hat.

Ebenso erinnere ich an Spalatins Schrift „dass

man das heil. Sakrament . . unter beider Gestalt

nehmen soll“, 1543. Diese beiden reformatori-

schen Schriften kommen neben der von Sm.

allein beachteten des Fürsten Georg v. Anhalt

hier in Betracht. Für diese letztgenannte habe

ich im „Briefwechsel des J. Jonas** 1 213 und

II 385 ff. die interessanten Korrespondenzen

veröffentlicht, durch die sich Georg das ge-

schichtliche Material dafür beschaffte. Auch für

die Geschichte des Johanniskelches (Sm. S. 7 9 ff.)

lässt sich das Material bedeutend vermehren.

Viele Agenden vom Ende des Mittelalters er-

wähnen ihn und bieten die Formulare für seine

Benediktion; ich nenne hier nur die Breslauer

von 1496 und 1510, die nach Verlesung von

Job. 1, 1 — 14 fortfahren: per istos sermones

S. Euangelii et per tnerila S. Johannis apostoli

tui et euangelistae bcnedicere el sanctifware dignerc

ha nc creaturam vini, ul omnes ex eo snmenles

expulso omni nocivo gitslu tuae benediclionis my-

sterio mereantur exhilarari (vgl. die ähnliche

Formel bei Sm. S. 7 9). Das klingt harmloser,

als wenn jene ablutio mit den Begleitworten:

ablulio domini n. J. Chr. proficiat tibi in vUam

aeternam und ähnlichen gespendet wurde. Zur

Sitte des Johannisweines vgl. auch Enders,

Briefwechsel Luthers VII 273.

Meine Anzeige hat wesentlich Nachträge ge*

sammelt. Ich weiss, dass ich dem geehrten VT-

damit einen willkommeneren Dienst leiste, als

wenn ich hier den Inhalt seiner Schrift repro-

duzirte. Um so herzlicher sei zum Schluss Dank

abgestattet für die reiche Belehrung, die seine

Schrift bietet, und für die Anregung zu fortge-

setzter Forschung, die von ihr ausgehen wird.

Breslau. G. Kawerau.

Erwin Preuschen, Palladius und Rufinus.

Ein beitrag zur Quellenkunde des ältesten Mönch-

thums. Texte und Untersuchungen. Giessen, Ricker,

1897. 268 S. 8°. M. 12.

Die in letzter Zeit mehrfach, namentlich von

Lucius (Ztschr. f. Kirchengesch. 1885 S. 168 ff.)

behandelte Frage nach dem Verhältnis der
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Historia Lausiaca des Palladius zu Rufms Historia

manacborum in Aegypto stellt Preuschcn S. 135

—261 durch eine gründliche Untersuchung der

handschriftlichen Ueberlieferung auf eine ganz

neue Grundlage (vgl. übrigens das Urthcil Barden-

hewers im Kirchenlcxikon von Wetzer und Wette

IX 1309). Die Hist. Laus, ist uns in einer

längeren und in einer kürzeren Rezension er-

halten. Die letztere ist die ursprüngliche, die

erstcre entstanden durch Kontamination mit der

in den ältesten griechischen und in den syrischen

Hss. noch erhaltenen selbständigen xatd Atfostov

tüi» jiova/wv iwopia. Dadurch, dass man die echte

kürzere von Meursius 1616 herausgegebene Re-

zension und die von ihm erwähnte und von
Cotdier benutzte selbständige iatopta ignorirte

und nur die seit du Duc (1624) in den Aus-

gaben fortgeptlanzte interpolirte Rezension des
Palladius benutzte, kam man zu der falschen

Stellung des Problems. Die Uebereinstimmung
des Rufin mit Palladius bezieht sich nicht auf
den echten Palladius. sondern nur auf die später
:n Palladius eingetragenen Abschnitte, und es
kann daher nur vom Verhältnis des Rufin zur
selbständigen toropta die Rede sein. Es fragt

sieh, Vielehe der beiden Schriften das Original
und welche die Uebersetzung sei. Der Ver-
fasser der lateinischen Schrift giebt sich selbst
durch einen Hinweis auf seine Kirchengeschichte
als Rufin. Diesem schreiben auch Hieronymus,
ein 1 heil der lateinischen Hss. und sogar einige
syrische und griechische die Schrift zu. Dieser
guten I radition gegenüber haben andere Be-
titelungen und Vermuthungen keinen Werth,
bass Rufin der Autor und nicht der Uebersetzer

ergiebt sich namentlich aus der Unwahr-
»cheinlichkeit der Annahme, dass er sich ein un-
erhörtes Plagiat sollte erlaubt haben, aus der

mache, dass die Reisenden, die die Mönch-
»unien besuchten. Lateiner waren, aus der

n ,c zum Theil durchsichtigen Tendenz, die den

T seuier ^ °riage frei schaltenden und auch
r eigene Kenntniss verfügenden griechischen

ear iter in manchen Kürzungen leitete. Dass
griechische Bearbeitung vom Diakon Marcus,

r™ lographen des Bischofs Porphyrius von
,^ benutzt oder gar verfasst sei, scheint

'

nicht erwiesen. Die Berührungen sind nicht
i; ,

UU UIIIUHVCII Sin
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l’Jr.;

Wen-

(s
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— r
tst wohl zwischen 402

»verfass, (S. 203 f.). Dass die beliebte

»» der ts
"S

\
r°manS fmSirt ist

- scheint 3 “- h

in Wahrt, •

ache zu "geben, dass Rufm 394

Ci:.^ war (S. 177) und

•ttden
^“graphischen Schnitzer bestätigt zu

dene l

e ®cbrift e 'ne bereits vorban-
d‘6on benut*. braucht darum im Gan-

zen nicht bezweifelt zu werden — denn Rufin

war nach der Kirchengeschichte bei den Mön-
chen gewesen —

,
auch nicht der zum Theil

den biblischen nacherlebten oder nachgedichteten

Wunder wegen; s. Usener, Der heilige Tbeo-
dosios S. XXI, Der Stoff des griechischen Epos
S. 3 ff. — Ausführungen, die von den Theo-
logen nicht genug beherzigt werden können.

Eine eigenartige Mittelstellung zwischen Rufin

und der loxopia nimmt der von Sozomenos einem

Timotheus entlehnte Bericht über die ägyptischen

Mönche ein (S. 180— 191). — Der Vf. hat

eine grössere Anzahl von Hss. der totopca ver-

glichen oder eingesehen, bespricht S. 163 ff.

das Verhältniss der zum Theil stark von ein-

ander abweichenden Rezensionen und giebt

S. 1— 97 eine sorgfältige (die erste vollständige)

Ausgabe des Textes, der auch durch vulgäre

Formen und Ausdrücke das Interesse des Philo-

logen beansprucht. Der Apparat ist wegen der

Verschiedenheit der Redaktionen, wie sie ja

auf diesem Gebiete der kirchlichen Littcratur

gewöhnlich ist, sehr reichhaltig. Zu S. 58 war

die Geschichte des Hiskia (IV Kön. 20. Jcs. 39)

zu vergleichen. S. 130— 132 werden Proben

der syrischen und armenischen Uebersetzung

mitgetheilt.

Für die Historia Lausiaca des Palladius

müssen wir vorläufig mit einer dankens-

werten Abschlagszahlung zufrieden sein.

S. 2 1 1 ff. bespricht Pr. ihre Ueberlieferung. Die

echte und die interpolirte Tradition spalten

sich wieder in mehrere Gruppen. Dazu kommen

die syrische und zwei altlateinische Uebcrsetzun-

gen, endlich die Reste einer koptischen, alle

bereits herausgegeben . Die Benutzung durch

Sokrates, Sozomenos [Johannes Dam.J wird be-

sprochen. Hinzuzufügen wäre noch nach Usener,

Legenden der Pelagia S. V. 32, der Diakon

Jakob. Weiter werden alle wesentlichen Mo-

mente für die Zeitbestimmung des Lebens des

Palladius — die Angabe, auf Grund deren

man ihn 388 nach Aegypten kommen Hess, wird

als Interpolation schlechterer Hss. erwiesen

und der Abfassung der Schrift (um 416) be-

sprochen, die ursprüngliche Anordnung und ihre

Umgestaltung durch die verschiedenen Redak-

toren, der eigentümliche Charakter des Kapitels

über Euagrius, endlich die Tendenzen der Schrift

behandelt.

Nach dieser Behandlung der litterarischen

Probleme darf man der vom Vf. in Aussicht ge-

stellten Geschichte des ältesten Mönchthums mit

freudiger Erwartung entgegensehen.

Wilmersdorf b. Berlin. Paul Wen dl and.

Philosophie.

A. Huther, Grundzüge der psychologischen

Erziehungslehre. Nebst einem Anhang über Cha-
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raktcrologic. Berlin, Rosenbaum & Hart, 1898.

1 Bl. u. 169 S. 8®. M. 2.

Ausgehend von dem Grundgedanken, dass

die Erzichung9aufgabc unserer Zeit nicht allein

formal - wissenschaftliche Schulung sein könne,

nicht nur Vorbereitung für Prüfungen und für

spätere gelehrte Berufsarbeit, sondern auch

planmässige Erziehung für die sittlichen Pflichten

und Aufgaben des Lebens, nimmt der Vf. zum

Ausgangspunkte seiner Erörterungen die beiden

Grundwissenschaften der Psychologie und Ethik.

In seinem ersten Theile behandelt er analytisch

die Bedingungen der Willensbildung, im zweiten

Theile die praktische Durchführung der Erziehung

unter den bezeichncten Voraussetzungen.

Zunächst werden die Bedingungen des naiven

sittlichen Handelns erörtert. Diese werden mit
j

Recht auf den Grundsatz zurück geführt, dass
'

alle Willensthätigkeit auf spontaner Bewusst-

seinsfunktion beruhe, dass der Wille durch Mo-
tive bestimmt werde

,
und dass als Motive des

Willens ursprünglich nur die Gefühle auftreten.

Unter den für die Erziehung in Betracht kom-
menden Gefühlen stehen die moralischen in erster

Reihe, die stets den unmittelbaren Antrieb beim

sittlichen Handeln bilden. Die Richtungen des

Gefühls, die hierzu zu rechnen sind, sind das

Selbstgefühl, das Mitgefühl, das Gemeinschafts-

und das Autoritätsgefühl. Unter dem Eindruck

dieser Gefühle geht das naiv sittliche Handeln

vor sich. Die höhere sittliche Entwicklung, die

reflektirende Sittlichkeit, wird nicht mehr von

instinktiv wirkenden Motiven, sondern von selbst-

bewussten Prinzipien oder Grundsätzen bestimmt.

Erst indem man sich zu einem Handeln nach

selbstbewussten Grundsätzen erhebt, erlangt das

Handeln den Werth einer eigenen freien Tbat.

Erst durch Apperzeption, durch den Willens-

entschluss und durch den Vorsatz zur Tbat
wird das Handeln nach unmittelbaren Motiven,

wird das naive Handeln in ein Handeln auf

Grund selbstbewusster Prinzipien umgewandelt.
Diese Prinzipien, die den Gegenstand systema-
tischer sittlicher Belehrung bilden müssen, werden
kurz dargelegt. Wir werden zunächst auf das
Gebiet des selbstbczügtichen Handelns geführt,

zu den Aufgaben, die der Mensch in Beziehung
auf sich selber zu erfüllen hat, um sein persön-
liches Lebensideal zu verwirklichen und seinen
sittlichen Charakter auszuprägen. Sodann er-

öffnet sich uns das Gebiet des sozialen Handelns,
das die Aufgaben umfasst, die wir andern gegen-
über zu erfüllen haben; als letztes Prinzip wird
das Gemeinschaftsgefühl hingestellt, das das
öffentliche Leben, unser Verhältniss zum Staate,
zu regeln bestimmt ist. Doch nicht nur posi-
tive Prinzipien sind festzustellen, nicht nur das
absichtliche Vollbringen des Guten ist von
Werth, sondern ebensosehr das vorsätzliche
V ermeiden des Unsittlichen. Auch in dieser

Richtung bewegt sich der analytische Theil des

Buches.

Die praktischen Schlussfolgerungen aus diesen

theoretischen Erörterungen werden im zweiten

Theile der Abhandlung gezogen; es wird ge-

zeigt, wie sich ein hierauf gegründetes Erziehungs-

Verfahren zu gestalten hat. War im ersten Theile

vielfach auf Wundt zurückgegangen, ohne dass

die Selbständigkeit der Darstellung darunter

leidet, so schliesst sich der 2. Theil vielfach

den Ausführungen an , die Herbart über den

Gang der Erziehung bietet. Zunächst wird die

Vorstufe der sittlichen Charakterbildung, die Re-

gierung, sodann die Funktion der eigentlichen

Erziehung besprochen, die nach Herbarts Vor-

gang als „Zucht“ bezeichnet wird. Die Mittel

zur Heranbildung zum naiven sittlichen Handeln

und die Maassregelft zur Anleitung zum reflek-

tirten sittlichen Handeln werden eingehend und

mit Geschmack behandelt. Ein Anhang des

Buches beschäftigt sich mit formalen und mate-

rialen Charakterunterschieden, mit den indivi-

duellen Verschiedenheiten im geistigen Wesen

der Zöglinge, mit den Abweichungen, welche

unter diesem oder jenem Einfluss in Bezug aut

die allgemeine geistige Entwicklung hervorzu-

treten pflegen. Auch hier finden sich für die

Pädagogik manche beachtenswerthen Anregungen.

Koblenz. A. Matthias.

Kuno Francke, Glimpses of Modern German

Culture. New York, Dodd, Mead & Company, 1898.

233 S. kl. 8°.

Vielleicht giebt es im Augenblick keine dank-

barere Kulturbemühung als die, deutschem Geist

in den Vereinigten Staaten freie Bahn zu schaffen.

In dem Ungeheuern Urwald der politischen, natio-

nalen, religiösen Vorstellungen und Vorurtheile

der jüngsten Nation bleibt dem deutschen Wesen

noch eine Riesenaufgabe Vorbehalten. Ein Buch

wie die vorliegende, hübsch ausgestattete Samm-

lung kleinerer Aufsätze von Kuno Francke ist

ein verdienstvoller Axthieb in das Wirrniss fal-

scher Vorstellungen, wie sie die Amerikaner von

den Deutschen und — die Deutschen von den

Amerikanern hegen. Der Vf., ein Deutscher,

dessen grosses Werk „Social Forces in German

Literature“ auch bei uns sympathische, in den

Spalten der DLZ. begeisterte Aufnahme gefun-

den hat, hängt mit warmem Herzen an seinem

Vaterlande und sucht seinen neuen Mitbürgern

vor Allem die gewinnendsten Seiten deutscher

Art vorzuführen. Das deutsche Heer als echt

demokratische Einrichtung (S. 202), die Prunk-

losigkeit deutscher Gelehrtenzusammenkünfte (S.

L6), die lebendigen Regungen eines neuen litte-

rariseben Geistes (Hauptmann S. 85, Sudermann

S. 1 42, Halbe S. 1 29) und die Kraft des gröss-

ten Malers unserer Zeit (Böcklin S. 154) sehen

wir hier in klaren, von ungesunden Uebertreibun-
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gen sich fern haltenden Referaten den Verächtern

deutschen Wesens vorgehalten. Wir selbst stim-

men nicht allemal mit dem Vf. überein. In po-

litischen Dingen zwar, wenn er Bismarck als na-

tionalen Typus verstand nissvoll interpretirt (S.

195) oder die Krisis des Uebergangs vom „patri-

archalischen“ zum „industriellen“ Deutschland mit

grosser Objektivität schildert (S. 113 vgl. S. 28),

lässt die maassvollc Ruhe des Berichtes wenig Ein-

uände zu; aber in litterarischcn scheint uns eine so

eigenartige Gestalt wie Herman Grimm (S. 98) zu

stark ins 't ypische umgedeutet, und unter Grimms
Einfluss wiederum Johanna Ambrosius (S. 57)
und Wildenbruch (S. 42) überschätzt. Auch H.
Seidel (S. 166) und selbst den trefflichen Rosegger
(S. 180) würden wf

ir nicht ganz so hoch stellen,

wie fr. thut. Aber sie gehören doch auch hier-

her, als Vertreter leichterer Erzählungskunst der
Kinc, als Vorkämpfer einer Aufklärungslitteratur
von sehr charakteristischer Eigenart der Andere,
bic ganze Reihe fügt sich so wirklich zu einem
hübschen Einblick in die moderne deutsche Kultur
zusammen: durch die geöffnete Thürspaltc lässt
der Vf. den brennenden Weihnachtsbaum mit
allerhand schönen Sachen, Büchern, Gemälden,
Portraits sehen und reizt hoffentlich den Leser
jenseits des Meers, näher zu kommen und selbst
meinzutreten, in die „gute Stube“ nicht bloss
sondern vor Allem auch in die Arbeitsstube!

Richard M. Meyer.

Philologie und Litteraturgeschichte.

U. Zimmern, Vergleichende Grammatik der
semitischen Sprachen, Elemente der Laut-
“W Formenlehre. Mit einer Schrifttafel von J.

nüt c
B*'lm

’ Fcuthcr & Reichard, 1898. XI u.m !»- 8*. M. 5,50.

O E. Lindberg, Vergleichende Grammatik der
semitischen Sprachen. 1 . Lautlehre. A. Konso-

hsmus. [Goteborgs Högskolas Arsskrift 1897.

u. |„ c
Ul'"burB> "'ettergren & Kerber, 1897. XI™ s- * • i kr. 50 Öre.

Send,
'“’Ekichende Grammatik der semitischen

F*n
Blsllcr fast ausschliesslich in Mono-£££ 1CS °der Kapitel und in den

»erden-
I

efflze,nen Sprachen behandelt

*
™ "“^gelassene Werk von Wright

so m;c i .
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C™ Dr „
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ctzt gewonnenen

erhalten • ,

r zu
Ja *lr fühlbarer. Nun

“«^»bbcirea wtner
61 W'rke

’ diC dieSem

eine Elan™™
BezdcBnct sein Buch selbst als

wichtigsten p
rE

-
zammat ''c

> .dasu bestimmt, dienttesn, n ,

> uesttmmt, au

Stilett Gram "et.

tC ^er dergleichendcn semiti

lande Sb W A,lcU ’ in ihrein Thal
'“fuhren, erst in zweiter Linie die

sen etwa auch zu erklären“; er verlegt daher
den Schwerpunkt des Ganzen in die vergleichen-
den I abellen, in denen er die seiner Mei-
nung nach verwandten altsemitischen Formen zu-

sammcnstellt, während er die jüngeren Dialekte
nur in sehr beschränktem Maasse berücksichtigt,

insoweit sie ihm für Feststellung von Formen
des Altsemitischen Interesse zu bieten scheinen.

Obwohl in diesen Tabellen, wie bereits von einem
kompetenten Beurtheiler genügend hervorgehoben
ist, mehrfach Bildungen verschiedenster Herkunft
neben einander stehen, so werden sie doch wohl
in der Hand eines kritischen Lehrers ihren

Zweck, als Leitfaden bei Vorlesungen zu dienen,

erfüllen können. Ob es sich mit eben diesem
Charakter des Buches verträgt, die hamitischen

Sprachen in so ausgedehntem Umfange zur Ver-
gleichung heranzuziehen, wie es Z. gethan hat,

darüber erlaube ich mir kein Urtheil, da es mir

noch nicht vergönnt war, Studirende zu unter-

richten, die das für jede vergleichende Betrach-

tung unbedingt erforderliche Maass von Vor-

kenntnissen nicht nur in den semitischen Sprachen,

sondern ausserdem auch noch im Aegyptischen,

Berberischcn und Kuschitischen besessen hätten.

Vielleicht bin ich unter den Fachgenossen nicht

der Einzige, dem statt dieser doch wohl z. Th.

noch recht problematischen Vergleichungen ein

näheres Eingehen auf die jüngeren semitischen

Dialekte lieber gewesen wäre. Die m. E. wich-

tigste Aufgabe jeder vergleichenden Grammatik,

die Erklärung der einzelnen Formen, hat Z. selbst

in die zweite Linie gerückt, und in der That

lässt sich in so engem Rahmen eine auch nur

den billigsten Anforderungen genügende Dar-

stellung kaum liefern. Auf die wichtigsten, bren-

nendsten Fragen der semitischen Grammatik ein-

zugehen, hat Z. absichtlich vermieden; in einigen

Fällen entzieht er sich jeder Erörterung durch

Stillschweigen, in anderen hält er wenigstens

sein Urtheil zurück. So hätte man erwarten

dürfen, dass Z. zu Grimmes Auffassung des he-

bräischen Vokalismus Stellung nehmen würde;

statt dessen erfahren wir aus den Anmerkungen

zu §§21 und 24, dass nach einer neueren, mög-

licherweise richtigen .Auffassung seine bisherigen

Aufstellungen wesentlich zu modifizircn seien.

Noch viel weniger durfte Z. § 9 Anra. 3 Völlers’

aller Methode Hohn sprechende Gedanken über

eine Revision der semitischen Lautgesetze (den

Artikel ZA. 9, 165 ff. muss Z. doch meinen, denn

vom sei. Ewrald konnte er nicht wohl im Prä-

sens sprechen) zwar als für sich unannehmbar

bezeichnen, aber dann doch zugeben, dass von

dieser Voraussetzung aus die semitische Zisch-

lautverschiebung gerade umgekehrt, wie er selbst

angenommen, vorzustcllen sei. Noch bedenk-

licher indess ist es, dass Z. über die wichtigsten

Prinzipien der Sprachgeschichte, über Lautgesetz

und Analogie, noch nicht zu klaren Anschauungen
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durchgedrungen ist. Mit Befremden wird jeder

sprachwissenschaftlich geschulte Leser aus § 5b

ersehen, dass Z. ausser durchgehenden regu-

lären (obligatorischen) Lautverschiebungen (so-

wie dem kombinatorischen und dem durch

Formenassoziation hervorgerufenen Lautwandel,

den Z. hier nicht erwähnt, den er aber in seiner

Darstellung mehrfach annimmt) auch das Vorhan-

densein sporadischen (fakultativen) Laut-

wandels für das Semitische in gewissem Um-

lange anerkennt. Und doch lassen sich alle

Fälle, in denen Z. solchen sporadischen Laut-

wandel annimmt, leicht anders erklären. Aethiop.

re es (§ 6 c) geht, wie Lindberg S. 3 mit Recht

behauptet, nicht auf ras, sondern wie westsyr.

riid auf eine Nebenform ri’s zurück (vgl. west-

syr. dibd aus dib, btrd aus bi’r usw.), die ihr i

(*) dem Einfluss des s verdanken wird. Im syr.

Hef (§ 6 g) ist nicht * in j
übergegangen, son-

dern ilef ist nach iled neugebildet auf Grund der

formgleichen Impf. nSlqf: nelad . Dass der Laut-

wandel von « zu r im syr. teren (§ 11a) nicht

spontan, sondern kombinatorisch entstanden ist,

zeigt das Ordinale tenjänd, in dem das n bei

andrer Silbengruppirung erhalten bleibt. Dass

n im Imper. der Verba prim, n des Hebr.,

Aram. und Assyr. nicht abgefallen sein kann

(§ 11c, 46b) braucht nicht erst bewiesen zu

werden. Da die Auffassung dieser Formen als

Analogiebildungen nach dem Imperf. die Ausnah-

men wie hebr. ne$or unerklärt lässt, so wird man

sich wohl entschliessen müssen, in ihnen aus der

Grundsprache stammende biliterale Bildungen an-

zuerkennen und in den Reihen aram. lor: assyr.

«.fiir: hebr. nesor oder hebr. len : assyr. iditt : arab.

inbid die Etappen nicht einer rückläufigen, son-

dern einer fortschreitenden Entwicklung und An-

passung an das Schema des dreikonsonantischen

Verbums zu erblicken. Dass im hebr. jalad kein

Lautwandel von w zu j (§ 126, 47 b) vorliegt,

sondern eine Analogiebildung, zeigt die Erhal-

tung des tv im Anlaut derjenigen hebr. und aram.

Wörter, denen kein Qal zur Seite steht. In

§ 27 f. nimmt Z. einen sporadischen Lautwandel

von n zu m unter dem Einfluss von u für das

Hebr., Arab. und Aethiop. an, weil er durch die

Vergleichung kuschitischer Formen zu der Ueber-
zeugung gelangt ist, dass im PI. m. 2. und 3.

Pcrs. des Pron. pers. n ursprünglicher sei als ff».

Nöldeke hat aber schon vor Jahren gezeigt, dass
nur von ursem. *anlumü, *antinnd, *h{s)umü,
*Jt(Ä)inttd aus die Formen der Einzelsprachen
sich befriedigend erklären lassen. Noch schlim-

mer ist es, wenn Z. im PI. der 3. Pcrs. des
Pron. in allen semitischen Sprachen den Ausfall

eines urspr. * für möglich hält, gewissen Bil-

dungsgesetzen zu liebe, von denen er selbst zu-

giebt, dass ihre angeblichen Erzeugnisse das Re-
sultat späterer Ausgleichung sein können. Aram.
qeflet lässt er durch Epenthese aus *qatalti ent-

stehen (§ 39 f.), und doch lehrt schon die syr.

Orthographie, sowie die Formen mit Suffixen,

dass qeflet nicht auf *qatalli, sondern auf *qafaUti

zurückgebt, das sich nach Abfall des u zu qeflet

entwickelte wie naß zu nefei.

Obwohl Z. vor der Annahme auch des sin-

gulärsten Lautwandels nicht zurückschreckt, so

scheut er sich doch auch nicht, in weitem Um-

fange Analogiebildungen anzunchmen. Wo er

zwei gleichlautende Formen antrifft, von denen

eine seiner Meinung nach nicht auf lautgesetz-

lichem Wege entstanden sein kann, da statuirt

er Analogiebildung, ohne die Frage zu beant-

worten, welche schon geläufige Proportions-

glcichung die Bildung der neuen Form nach sich

gezogen haben soll (vgl. Paul, Prinzipien 3
S. lOOff.).

So führt er § 52g hebr. tcqämatna auf liglaenä,

hebr. sabbola (§ 50 e) gar auf ein nicht einmal für

das Ursemitische mit Sicherheit nachzuweisendes

Muster zurück. Auf diesen Punkt näher einzu-

gehen gestattet der Raum nicht; so will ich mit

ein paar Einzelbemerkungen schliessen. Dass

die jedenfalls sekundäre Aussprache des g als

dz nicht erst in einem Theile der heutigen

arab. Dialekte üblich ist (§ 8 h), habe ich ZA. XIII,

1 26 gezeigt. Der Ursprung des aram. Suff, hl

statt hü ist nicht so dunkel, wie Z. meint

(§ 29 f,); es ist theils durch Assimilation an die

Genitivendung i, theils durch Dissimilation nach

dem von Barth, Nom. XXIX, wenn auch nicht

ganz erschöpfend, formulirten Gesetz entstan-

den, das Z. freilich (§ 23 e) nur für das Hebr.

kennt. Alle diese Ausstellungen sollen aber den

Dank nicht schmälern, den wir Z. dafür schulden,

dass er sich muthig an die Lösung einer ebenso

schwierigen, wie dringenden Aufgabe gewagt hat.

Es wird sein Verdienst bleiben, durch eine, wenn

auch nicht vollständige Zusammenfassung des bis-

her Erreichten die von künftiger Forschung noch

auszufüllendcn Lücken unserer Erkenntniss grell

beleuchtet zu haben.

II. Was Lindberg eigentlich gewollt hat.

scheint er selbst nicht recht zu wissen. Auf den

beiden ersten Seiten der Vorrede fühlt er sich

berufen, die seiner Meinung nach der Verbesse-

rung dringend bedürftige semitische Sprachwissen-

schaft mit Hilfe der allerneucsten phonetisch-

komparativen Methode zu reformiren; gleich

darauf aber bescheidet er sich, „das meiste von

dem dargestellt zu haben, was man von der kon-

sonantischen Lautlehre des Semitischen für eine

bessere Censur in der höheren Prüfung hierzu-

lande kennen muss“. Das Buch ist aus Vor-

lesungen entstanden, die der Vf. zu Gothenburg

|

gehalten hat; daraus erklärt sich vielleicht die

oft schier unerträgliche Breite der Darstellung

und die endlose Wiederholung der allerelemen-

tarsten Dinge. L. hat ursprünglich schwedisch

geschrieben, und bei der Uebersctzung wird unser

armes Deutsch grausam misshandelt; die Band-
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Yiurmsätze (27, Z. 17— 30; 33, Z. 4— 27; 38, Aber um solche Dinge sich zu kümmern, ist

Z. 18— 38 usw.) scheinen freilich eine stilistische vielleicht zu altmodisch für einen Mann wie L.,

Eigenheit des Vf.s zu sein. Doch das sind der sich in die moderne linguistische Methode hinein-

Atus&crlichkeitcn. gearbeitet hat (S. I). Es verdient in der Tbat

Gleich Zimmern beschränkt sich L. auf die Anerkennung, dass L. die Arbeiten der Laut-

klassisch-semitischen Dialekte. Sehr richtig be- physiologen gelesen hat und zitirt, da wenigstens

merkt er in der Vorrede S. IV
:
„Wer Sprachen noch vor 20 Jahren solche Kenntnisse unter

linguistisch studiren will, muss sich in erster Semitistcn nicht gerade häufig waren. Es ist

Reihe der Philologie möglichst sorgfältig widmen.“ auch sehr zu billigen, dass L. sich bemüht, ältere

Für seine Behauptung aber, dass er dies auch und jüngere lautgesetzliche Formen von einander

betreffs mehrerer semitischer Idiome gethan, wie und von den Analogiebildungen zu sondern, wenn

er sich überhaupt mit ihnen allen mehr oder auch unter diesen Distinktionen kaum eine zu

minder beschäftigt habe, dürfte er nicht viele finden ist, die neu und zugleich haltbar wäre.

Gläubige finden. Zwar wollen wir ihm hier die Um so verwunderlicher ist es aber, dass L.

mancherlei seltsamen Formen, denen man bei ihm überall da, wo ihn seine Untersuchung auf ein

begegnet, nicht Vorhalten. Diese mögen z. Th. todtes Geleise geführt hat, noch immer die lei-

dem Drucker zur Last fallen, trotz der Genauig- dige Häufigkeit des Gebrauches verantwortlich

keit des Satzes, für die L. ihm in der Vorrede macht, die s. M. nach die Quantität der Wörter
ausdrücklich dankt; an den neuen, von L. selbst vermindert (S. 2, 59, 82 usw.). In der unbe-

nxb lalschcr Analogie gebildeten Formen für das rechtigten Annahme von Analogiebildungen geht

Zahlwort 10 ar. *iir, äth. 'c&r, hebr. *eser (S. 70) L. noch weiter als Zimmern. Da er nicht an-

dürfte der Drucker freilich unschuldig sein. Aber erkennen will, dass die Gutturale in gewissen

»eine Ausführungen über Elif zeigen, dass er jüngeren semitischen Dialekten ihre eigenthüm-

Nöldekes Erklärung der Hainzaorthographie nicht liehe Artikulation spontan verloren haben, so

kennt. Wäre er den neueren Verhandlungen betrachtet er alle derartigen Formen als Ana-
äber EIifu'lwa.4i gefolgt, so würde er sich wohl logiebildungen nach Elifstämmen (S. 22 ff.). Syr.

bäten,
§ 9 arbauna und isiuqlala als gleichartige äzzin von äzel „geht“ soll nach Analogie von

Bildungen zu behandeln. Hätte er sich einmal *äzzin zu \fez „ist mächtig“ entstanden sein (S.

m das Alter unserer äthiop. Hss. gekümmert, 84), syr. uessaq von slq gar durch Analogie nach
so würde er nicht wagen, aus Schreibfehlern einem Stamme tisq, der niemals existirt hat, son-

dcrselben Schlüsse auf den Lautstand des Aethiop. dem nur von einigen älteren Grammatikern zur
zu ziehen (§ 3), die höchstens für das Amhar. Erklärung jener Form konstruirt war. Arab.
Geltung haben. Aethiop. aidea hält er für jünger kul, mur, Und sollen nach Analogie von primären
<d$ die entsprechenden hebr. und aram. Formen w-Stämmen gebildet sein (S. 10), obwohl diese
und lässt es durch ein Denominativ von arab. niemals im Imper. den Vokal u zeigen usw. usw.

beeinflusst sein (so!! S. 133), ohne an das Noch seltsamer sind die von L. angenommenen
• ssvr. zu denken. Westsyr. nlnak lässt er S. Stammanalogien. Aeth. »ihr statt rhm „lieben“

direkt aus yiynak hervorgehen, ohne sich soll durch »ihr „lehren“ veranlasst sein (S. 34),
«er älteren oslsyr. Form ntnak zu erinnern, die rhb „hungern“ statt rgb durch rhb „weit sein“

pe ganze Polemik in der Anmerkung über (S. 39) trotz der Schwierigkeit, die der Vf. selbst
•en Hauten wirft. Stades Erklärung von nettel § 38 hervorgehoben hat. In der Anhahme „zu-

1

T ^ unbekannt. Die schöne, durch das sarnmengeschlagener“ Stämme leistet der Vf.
“ tn-mstimmcmic Zeugniss des Bibi. Aram. und mehrfach Dinge, die den schaudernden Leser an

^
aethiop. als ura|t erwiesene Form der 3. f. die wildesten etymologischen Verirrungen der

^

;|"r m it Sulf. im Syr. wie bazzdn(i) lässt er lautgcsetzlosen, schrecklichen Zeit erinnern. Und

tnts

'l)S c*aer Kanz jungen galil. Neubildung über dies gefährliche Thema droht er nun
" le « sein. Syr. tahrä Mittag stellt er S. 5 1 S. 7 I gar mit einem besonderen Buch,

trat K
!f

l“ra rein sein, hebr. häji S. 115 Die naive, von keiner Selbstkritik beirrte

hebr -Th
"
0Ch 'ram ':r 2U arab - ha "’°- Dass Sicherheit, mit der L. die absurdesten Einfälle

aus ,

urc *3 ^as Assyr. vor dem Verdacht, vorträgt, sein ostentativ methodisches Gebühren
~ K cruntcrgekommen zu sein, geschützt und der anmaassende Ton, in dem er vom hohen

Um'
Ut*l5S er n ‘cbt 86). Hätte er Barths lautpbysiologiscbcn Rosse herab über Männer wie

XXIX gekannt, so brauchte Nöldeke oder Barth aburtheilt, statt von ihnen zu

»iw'' , 1.

niC'1C 'm Dunkeln zu tappen. Hebr. lernen, lassen vermuthen, dass er noch sehr jung

8vr ‘

i

•

rt tr ^ u - - auf *hr zurück, ohne ist. Wir dürfen ihm daher wohl rathen, sich zu-

cr

*Ucb nur zu erwähnen. S. 33 hält nächst der Philologie möglichst sorgfältig zu wid-

skrtL
C1“cn Ki"Huss des Assyr. auf die Trans- men und sich dann mit den Prinzipien moderner

bei den LXX für möglich !
Sprachwissenschaft gründlich vertraut zu machen,

‘wbt S Tn“’’"'
1" *r "icht von Krbwörtem (ar. ehe er die in der Vorrede angekündigte \ okal-

• 10, ar. Uba § 18, äthiop. tSöl S. 38). lehre der klassisch-semitischen Sprachen in Druck
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giebt. Endlich mochten wir ihn dringend bitten,

in Zukunft doch lieber wieder schwedisch zu

schreiben.

Breslau. C. Brockelmann.

Winifred Warren, A study of conjunctionai

temporal clauses in Thukydides. A disserta-

tion presented to the Faculty of Bryn Mawr College

for the degree of Dr. Ph. Berlin, Druck v. Gebr.

Unger, 1897. 79 S. 8 U
.

Nach einer Einleitung über die Grundsätze
der Eintheilung kunjunktionaler Zcitsätze (Hand-
lung entweder extensiv oder aoristisch; Verhält-
niss zwischen Haupt- und Konjunktionalsatz ent-

weder das der Antecedenz oder der Gleich-
zeitigkeit oder der Subsequenz, wobei Ante-
redenz und Succedenz theilweise Gleichzeitigkeit

involviren können) werden im 1. Kap. alle Zeit-

sätze bei Thukydides vorgeführt nach folgenden
Gesichtspunkten: 1. Modus, 2. Tempus (Prae-
sens historicum), 3. Verhaltniss der Tempus-
stämme in Haupt- und Nebensätzen, 4. Konjunk-
tionen (nebst relativischen Verbindungen), 5.

Stellung von Haupt- und Nebensätzen. Das
Kap. bietet eine vollständige Statistik aller

temporalen Konjunktionen, wobei unter jeder
einzelnen die särnmtlichen Stellen nach den ver-
schiedenen Tempora angeordnet sind; das 3.
eine Statistik des Modus- und Tempusgebrauchs
für alle Konjunktionen. Die Arbeit, welche mit
Meiss und Gründlichkeit gemacht ist und tüch-
tige sprachlich-logische Schulung zeigt, hat ihren
Werth für Kritik und Exegese des Thukydides.
Leider ist sie ohne alle geschichtliche Perspek-
tive, vollkommen beschränkt auf den einen
Schi iftsteller und steht so an Nützlichkeit weit
zurück hinter den, dem Vf. übrigens bekannten
und von ihm benutzten, verdienstvollen Arbeiten
der Schanzschen Schule. Wäre nur wenigstens
Herodot oder Xenophon noch hinzugenommen,
so wären an Stelle logischer Schemata inter-
essante Merkmale sprachgeschichtlichcr Entwicke-
lung hcrausgetreten. So erhält die historische
Syntax, die übrigens auch das vom Vf. Ge-
leistete grossentheils mit Dank registriren wird,
aul manche Frage keine bündige Antwort. Gut
gehandelt wird über den Gebrauch von fi, S.
18 ff., von tv tp S. 14 ff.

Tflbineen -
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W. Schmid.
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> Ausgewählte Komödien.
Zur Km uhrung in die l.ektürc der altiatein,sehen
Lustspiele erklärt von Karl Uziatzko. LBänd-
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1885 S. 908) erschien Hauler berufen, die Neu-
bearbeitung des bewährten Buches zu über-

nehmen. Er hat es nicht nur auf das Sorg-

lältigste nachgeprüft und durch ausgiebige Be-

nutzung der neueren Litteratur dem heutigen

Stande der wissenschaftlichen Forschung ange-

passt, sondern auch soviel Eignes und Treffliches

dazugegeben, dass wir ihm warmen Dank
schulden.

Die Bereicherung zeigt schon der Umfang
der Ausgabe. Er ist von 141 auf 228 Seiten

gestiegen, wie der der Einleitung von 46 auf

73. Dem Zwecke der Einführung entspricht

das Streben nach Uebcrsichtlichkeit. Die allge-

meine Einleitung ist deshalb in Abschnitte ge-

gliedert worden: I. Kurze Geschichte der grie-

chischen und römischen Komödie bis Terenz,
2. I erenz* Leben und Dichtung, 3. Zur Text-

geschichte der Terenzischen Lustspiele, 4. Sze-

nisches, 5. Zur Metrik, Musik und zum Bau der

Stücke, 6. Zur Prosodie, 7. Zur Orthographie
und Sprache. Allenthalben ist das Kigenthum
H.s leicht kenntlich gemacht. Nur im Haupt-
text der Einleitung ist dies nicht der Fall. Im
Wesentlichen wiederholt H. hier allerdings den
Wortlaut Dziatzkos. Neu hinzugekoinmen sind

die Charakteristik der dichterischen Eigentüm-
lichkeit des Naevius, Plautus, Caecilius und Tcrcn-
tius, die Tabelle der für die Kritik maassgeben-
den neun Handschriften S. 29, die Aeccntge-
setze S. 53 f. und die beiden Abschnitte über
den sprachlichen Unterschied zwischen Plautus

und 1 erenz S. 64 ff. Rücksichtlich des Baues
der Stücke hat H. die Ansicht Dziatzkos auf-

gegeben, dass die Akteintheilung schon zu Plautus’

und 1 erenz’ Zeit bestand. Seine Gründe hat

er in der erwähnten Rezension ausführlich dar-

gelegt.

Im kritischen Anhang sind die einleitenden

Abschnitte über die Handschriften und Scholien
völlig neu. In der Schätzung der ältesten Hs.,

des Cod. Bembinus, ist rücksichtlich der Korrek-
turen ein wesentlicher Fortschritt erzielt worden,
welchen H. der Neuvergleichung Rob. Kauers
verdankt. Während Umpfenbach nur zwei
bessernde Hände annahm, des 10./11. und 15.

Jh.s, darl jetzt feststehen, dass wir vier Korrek-
toren zu unterscheiden haben. A l

ist der Schrei-
ber der Hs. (4./5. Jh.), A* der corrector anti-

quissimus, A a der corrector antiquus, der sich

Jouviales nennt. Er fällt sicher vor die Ein-
tragung der Scholien, also wohl ins 5./6. Jh.,

da die Scholienhand auf die Interpunktionen und
Verbesserungen von A3 Rücksicht nimmt. A 4

ist später als die Scholien. Auch eine Kollation

des Victorianus und Ambrosianus hat Kauer H.
zur Verfügung gestellt. — In der Beurtbeilung
des Problems, das die Rezension des Calliopius
uns stellt, freue ich mich, mit H. übereinzu-
slimmen. Ich habe vor mehreren Jahren in

meinem Habilitationsvortrage die Ansichten
Umpfcnbachs, Leos u. a. geprüft und mich für

Digitized by Google



145 14628. Januar. DEUTSCHE LITTERATURZEITUNG 1899. Nr. 4.

Dziatzko entschieden. Nach ihm repräsentiren

der Berabinus und die beiden Klassen der Callio-

piani drei verschiedene Arten der Ueberlieferung.

ln die Klasse 6 sind aus der Rezension des

Calliopius (y)
Lesarten und die Unterschrift des

Caltiopius eingedrungen. Wenn auf das Vor-

kommen oder Fehlen der Bilder in den Hand-

schriften des Calliopius nicht eben viel zu geben

ist, da sie leicht ausgelassen werden konnten,

so ist die dreifache Reihenfolge der Stücke und

die dreifache Szeneneintheilung von entscheiden-

der Bedeutung. Wer wie Urapfenbach und Leo
die beiden Klassen aus einem gemeinsamen
Arcbetypun herleitct, also mit dem Bembinus
nur zwei Arten der Ueberlieferung anerkennt,

sieht sich zur Erklärung der abweichenden Reihen-

folge und Szeneneintheilung zu der ganz un-

wahrscheinlichen Annahme genöthigt, dass in

einer der beiden Klassen nach einer dritten

fmgirten Hs. Aendcrungcn getroffen sind, zu
denen kein ersichtlicher Grund vorliegt. Der
Umstand ferner, dass die Lesarten von d eine
.Mittelstellung zwischen dein Bembinus und y ein-

nehmen, erklärt sich ebensowenig befriedigend
durch die Annahme Umpfenbachs und Prinzhorns,
dass die alten Lesarten in d erst durch Korrek-
tur entstanden seien, als durch die Leos, y
müsse eine zweite Rezension erfahren haben,
von der uns nichts überliefert ist.

In der I extgestaltung ist H. konservativer
ds Dziatzko. An etwa 40 Stellen ist er zur
«^beglaubigten Ueberlieferung zurückgekehrt,

mehrfach dem Bembinus den Vorzug gebend.
Recht ist die Echtheit der Verse 240 ff.^ (s * ^ hese 10 meiner Dissertation De

-'°nio M. et Verrio F., Berlin 1890) gegen Dz.
vert eidigt. Aber auch 828 lässt sich halten,

°
iL.

^'
S

•

* ^CSe ^ k 1*) bin ich im Zweifel,

j. 5
Abweichungen von der handschriftlichen

Überlieferung sind im Text durch Kursive
!c t ic gemacht. Aus dem Kommentar sind

nt,sc

|

,en Noten in den Anhang verwiesenW
.

Cn * ZaWre,che Anmerkungen sind neu hin-

S‘C^ au^ Erklärung von

[... ,

Umic cn Wendungen der Umgangssprache,
Und beS°nders Sprichwörtern be-

,y l p“ Zahl ““(fällend gross ist. Oefter

gebracht HjT8™ Donats w'eder zur Geltung

'lie vnrt

Haufl

p r
> “iS es geschieht, konnten

trklirt

Um 'ncnden Witre hervorgehoben und

I„i„h
"'erd'n ’ wie das Beiseite- und Da-

0der der Kla"g'vits und die

Endlich
*3S

.

9- 347 ' 686 ‘ 75 °- 87 2. 998).

F.SkoOch an°H-

'leS Ver<lienstes gedacht, das

hat. o l, . "f"
gediegenen Neubearbeitung

gen Punkt..*" •

a

.

1 se 'nen ^atb in allen stritti-

cr von lh

ei

1

ngcEolt und seine Ansichten, wo

Berlin

™ * " e ‘cht
’ regelmässig mitgethcilt.

O. Froehde.

Laurin und der kleine Rosengarten. Hgb.

von Georg Holz. Halle o. S. t Max Niemeyer,

1897. XXXXVI u. 213 S. 8°. M. 7.

Schon vor dreiundzwanzig Jahren hatte Müllen-

hoffs Laurinausgahe durch Bartsch (Germania 20,
94— 104) heftige Angriffe erfahren. Ich weiss

nicht, ob Bartschs Behauptung, dass die ursprüng-

liche Gestalt der Laurindichtung bis vor 1170
zurückreichen müsse, und seine Bemühungen, aus

den abweichenden Lesarten der Handschriften

nach bekannter Schablone alterthümliche Asso-

nanzen herzustellen, jemals einen Anhänger ge-

funden haben. Seine Rezension scheint ziemlich

unbeachtet geblieben zu sein, auch Holz erwähnt

sie nicht. Immerhin hatte Bartsch gezeigt, dass

sowohl Müllenboffs Text als sein Lesarten-

verzeichniss verbesserungsfähig sei; wer sich ein-

gehender mit dem Laurin beschäftigt hat, musste

ihm darin beistimmen, auch ohne seine Emen-
dationen anzunehmen; so war die Veranstaltung

einer neuen Ausgabe der hübschen Spielmanns-

mär kein überflüssiges Unternehmen. H., der

für dessen Ausführung schon durch seine Be-

arbeitung der Rosengartendichtungen vorbereitet

war, gründet natürlich seine Textherstellung auf

eine Nachprüfung der Müllenhoffschen Hand-

schriftengruppirung, die Bartsch unterlassen hat.

Im Grossen und Ganzen hat sich ihm Müllen-

hoffs Auffassung bestätigt: nur wird die Hs. w
trotz ihrer mitteldeutschen Mundart von dem

mitteldeutschen an den bairischen Ast der Ueber-

lieferung versetzt, an dem sie jedoch einen iso-

lirten Platz einnimmt; von den bairischen Hss.

wird v in ein engeres Verhältnis zu K gerückt.

Ging Müllenboffs Text von K und P aus, so

legt Holz P zu Grunde, jedoch unter Ersetzung

der mitteldeutschen Sprachformen durch die bai-

rischen und unter steter Berücksichtigung von

K und w. Die wichtigste Abweichung von

Müllenboffs Text, welche sich aus diesen klei-

nen Verschiebungen am Handschriftenstammbaum

ergab, ist die, dass der ausführliche Schluss in

K, der Laurins Trennung von Künhilt und seine

Taufe erzählt, nicht mehr dem Archetypus, son-

dern einer späteren Stufe der Ucberlieterung zu-

gewiesen wird, während die kurze Fassung der

übrigen Hss. das verhältnissmässig Ursprüng-

lichere giebt. Holz hat diese Auffassung mit

guten äussera und innern Gründen gerechtfertigt.

Die Schlusserzählung in K ist erst vom Ver-

fasser des Walberan an Stelle der wenigen

Schlussverse des Archetypus eingesetzt und be-

reitet den Walberan vor. Freilich muss sie

ebenso wie dieser um 1300 schon vorhanden

gewesen sein, da damals schon ein Nachtrag

zum Wartburgkriege an sie anknüpfte; aber viel

älter können die beiden Stücke nicht sein. Leber

ihre Datirung hat auch Möllenhoff nicht anders

geurtheilt. Aber er hat eben den ganzen Arche-

typus, so wie er ihn sich vorstellte, in diese Zeit
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gesetzt. H. dagegen nimmt im Zusammenhang

mit seinen Ansichten über die handschriftliche

Verbreitung des Rosengartens an, dass schon die

mitteldeutsche Abzweigung der Laurinüberliefe-

rung auf 1260— 70 zurückzudatiren sei; den

Archetypus hält er für wenig älter; das hinter

diesem liegende Original, dessen Entstehung

Müllenhoff zwischen 1195 und 1215 setzte, ist

nach seiner Meinung auch kaum vor der Zeit

um 1250 entstanden. Es ist ja immer ein

missliches Ding um die Datirung spät und

schlecht überlieferter Spielmannsdichtungen, denen

alle historischen Beziehungen fehlen und für die

weder das junge Alter ihrer Niederschrift noch

die weit zurückliegende Zeit, in der ihre tra-

ditionellen Rciraformcln geprägt wurden, maass-

gebend sein kann. Aber auch ich muss be-

kennen, dass ich niemals einen durchschlagenden

Grund gefunden habe, die Entstehung des Laurin

weit über die Mitte des 13. Jh.s, geschweige

denn ins 1 2. Jh. zurückzuschieben. Unter den

Gründen, welche H. gegen ein höheres Alter des

Originals geltend macht, ist freilich der aus dem
vermeinten Verhältnis zum Goldcmar abgeleitete

etwas fadenscheinig. H. meint, der Laurindichter

habe die befreite Künhilt nicht, wie man hätte

erwarten können, dem Dietrich, sondern einem

beliebigen Biedermann zum Weibe gegeben, weil

er die Goldemardichtung gekannt habe, in der

Dietrich sich schon ein anderesWeib errang. Näher
liegt hier doch die Annahme, dass er sich an die

historische Däetrichsage (vgl. Jiriczek, HS 252) oder

auch an die Ueberlieferung von der Gleichgültigkeit

des Berners gegen die Frauen gebunden fühlte.

Der H.sche Text unterscheidet sich von dem
MüllenhofTscben neben den durch die veränderte

Handschriftengruppirung bedingten Abweichungen
vor Allem durch näheren Anschluss an die Ueber-
licferung. Auch sicher verbürgte und inhaltlich

unbedenkliche Lesarten des Archetypus hat

Möllenhoff mehrfach geändert, um jüngere Sprach-
formen aus den Reimen, metrische Unregelmässig-
keiten aus den Versen zu beseitigen, und wo
wichtige Handschriften auseinandergehen, war er

vollends geneigt, alterthümliche Reime, Worte
und Wendungen herzustellen. H. will nichts

weiter als den Archetypus zurückgewinnen.
Ueber diesen zurückliegende Sprach- und Vers-
formen zu konstruiren hatte er um so weniger
Veranlassung, da er das Original in so viel

spätere Zeit setzt als Müllenhoff. Aber ganz
ohne Konjekturen licss die Beschaffenheit der
Handschriften auch ihn nicht auskommen, und so
manche gelungene Textbesserung Müllenhoffs
konnte er aufnehmen. Daneben fehlt es nicht
an Fällen, wo eine befriedigende Herstellung des
1 extes nicht zu erzielen war, und in ihnen macht
sich die Beschränkung, die sich der Hgb. in der
Mittheilung der Lesarten auferlegt hat, am meisten
als Mangel fühlbar. Er hat „Vollständigkeit der

Lesarten nur für p (und H) angestrebt und die

übrigen nur im Falle gruppenweiser Überein-

stimmung angeführt“. Ich meine, man sollte die

Mittheilung an und für sich bemerkenswerther

Lesarten der Haupthandschriften nicht von der

zahlreichen Zufälligkeiten ausgesetzten Uebcrein-

Stimmung mit unzuverlässigen Verwandten ab-

hängen lassen. Man gelangt auf diese Weise

auch an wichtigen Stellen leicht zu einem ge-

radezu falschen Bilde von ihrer Ueberlieferung.

So schreibt Ii. V. 745/6 im Texte dö lähtes

uz den andern schone also diu sänne (Anm. der

nui ne) uz dem frone, ohne dass er eine irgend be-

friedigende Deutung dieser Worte zu geben wüsste.

Nach seinem Variantenverzeichniss muss man an-

nehmen, dass K hier lese: also diu sunne au/s

dem uton; thatsächlich steht aber in K noch tuet

zwischen sunne und aufs ,
und das weist zurück

auf als diu sunne luol uz den möne(n), d. i. wie

die Sonne den Mond auslöscht, verdunkelt. — Dass

1097 wart bis 1099 werke in Kv fehlen, durfte

in den Lesarten nicht verschwiegen werden. —
43 1 ist weder dem Text noch der Art, wie H.

die Lesarten anführt, zu entnehmen, worauf die

Ueberlieferung hinweist. Das czu gan der mittel-

deutschen Hss. Pw ist sicher nicht mit H. auf

zuo gan, sondern auf zugan = vergehen zu deu-

ten, was durch das vorgan der md. z {zwergan

— zergan v) bestätigt wird. Gemeint ist: „Und

wenn die ganze Welt darüber zu Grunde gehen

sollte, er sticht dich nieder.“ Fast dasselbe be-

sagt auch die Lesart Kfs: „Und wenn die ganze

Welt von dir abhängen sollte“ usw. — 1197

erfahren wir bei H. nicht, dass das den Vers

überladende tiefe in irgend einer Hs. fehlt, bei

Müllenhoff nicht, dass es in irgend einer Hs.

steht; die eigentümliche Fassung dieses und des

folgenden Verses in K, nach der die Helden in

einen Kehrichthaufen geworfen werden, lernt man

bei keinem der beiden Herausgeber kennen. Im

Uebrigen bietet ja Müllenhoff einen viel reiche-

ren Variantenapparat als H., aber wenn man an

einer so wichtigen Stelle wie 327, S Holz (329/30

Müllenhoff), wo eine gemeinsame Vcrsversctzung

in K und v deren Spezialverwandtschaft beweist,

bei Müllenhoff die irrige Angabe findet, dass die

entscheidenden Verse in K fehlen, so erscheint

auch hier das kritische Material unzulänglich.

Eine nach allen Seiten befriedigende und ab-

schliessende Laurinausgabe hat uns weder

Müllenhoff noch H. geliefert. Man kann Nyerups

Abdruck von K neben ihren Texten nicht völlig

entbehren. — Den weitern Inhalt des H.sehen

Buches bildet die Fortsetzung des Laurin nach

K einschliesslich des Walberan und eine dankens-

werthe Ausgabe des in der Strassburger Hs. und

im Drucke des Heldenbuchs überlieferten glätten-

den Bearbeitung D, die der Hgb. jetzt in die

Zeit um 1300 setzt.

Breslau. F. Vogt-
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Paget Toynbee, A Dictionarv of Proper names

and notable matters in the Works of Dante.

Oxford. Clarendon Press (London, Henry Frowde),

1898. X o. 616 S. kl. 4°. Geb. Sh. 25.

An Wörterbüchern, Encyklopädicn und Kon-

kordanzen zu Dante hat es in den letzten fünfzig

Jahren nicht mehr gefehlt. Dem immer noch

sehr nützlichen Vocabulario Dantesco des hoch-

verdienten L. G. Blanc (1852) waren Bocci’s

Dizionario storico (1873), G. Polettto’s Dizionario

(1885—87), Ferrezzi’s Manuale Dantesco (1865

bis 77), Edw. .Allen Fay’s Concordance of the

Divina Commedia (1888) gefolgt. Entsprachen

die erstgenannten Werke schon lange nicht mehr
dem, was man heute erwarten und verlangen

konnte, so war bei der ausgezeichneten, allen

Danteforschern unentbehrlichen Konkordanz des

Amerikaners Fay zu bedauern, dass sie sich auf

die Commedia beschränkte und die übrigen Werke
des Dichters bei Seite licss. Scartazzini unter-

nahm dann in seiner Enciclopedia Dantesca ein

Werk, welches Wort- und Sacherklärung für

alle Schriften Dante's darstcllt und von welchem
bis jetzt (Mail 1896—1898) zwei Bände (A— R)
vorhegea; das Ganze ist auf drei Theile be-
rechnet und soll 25 L. kosten. Mit dieser in

ihren etymologischen und philologischen Partien
schart angegriffenen (Renier Giorn. stör. d. Lctt.
it. 189", Fase. 85, p. 145; Hauvette in Rev.
crit. 1897, 431, Wiese DLZ. 1896 Nr. 47, Sp.
1488ff.), aber gleichwohl hochverdienstlichen Publi-
kation deckt sich nach Plan und Absicht fast voll-
kommen das hier angezeigte neue Unternehmen
es Oxforder Paget Toynbee, welcher auf dein

Gebiete der Dantclitteratur wohl bekannt ist, und
"n wir auch das erste, nicht bloss die Commedia,
sondern alle Dantcschrilten umfassende Personen-
verwichniss (als Beigabe zu der schönen E. Moore*

Ausealn' der Tutte le Op,-re di Dante
Oxf. 1894, bezw. 1897) verdanken,

loynbee's Dictionary zeichnet sich durch jene

[7
tische Anlage aus, deren Geheimnis» die Eng-

“
,

“ su holl™> Grade besitzen. Den llaupt-" ' ssclhcn bildet das Wort- und Sachver-« ms, welches einen ausgiebigen Kommentarin der Erklärung bedürftigen Realien und
™ S'e *>t - Der Anhang bringt aber noch

der f genealogische Tabellen

»r.
-

”
L-

tra? kommenden Königshäuser und

r.^.*
31

.
synchronistische Tabellen zur

^ j'
r <jUe^cn un<' Gbibcllinen, die An-

si, hi. |

C
"
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Cr ^ anzon ‘ere. vergleichende Ueber-

Mom'.eV
K3p,t'le'ml,eilung in den Ausgaben der» 7* Zusammenstellung der „notable

»nm „„
,**, ln dcm Buchc ausser den Per-
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nen Gehandelt sind; einen Index
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,

amen
> topographische und astrono-

rtJ
a "n U5"'' Druck ist vortrefflich,

ihn v-c.

Un^ ' erschiedencr Charaktere macht
hr uk>ers,chtlich und erleichtert das Nach-

schlagen überaus. Kurz, das Buch ist nach seiner

technischen Anlage untadelig und von grösstem

Nutzen. Dass es nur einen einzigen handlichen

Band bildet, ist ein Vorzug vor dem Scartazzini-

schen. Ich wünschte dem gesaminten Inhalt das

nämliche Lob spenden zu können. Indessen kann

man nicht behaupten, dass alle Artikel auf der

Höhe der heutigen Forschungen stehen, und es

ist namentlich zu beklagen, dass Hr. T. sich

mit der deutschen historischen und speziell auch

Dantclitteratur nicht mehr bekannt gemacht.

Ich greife nur einige Nummern heraus: S. 211

ist das was über Egidio Romano gesagt wird

(ebenso wie bei Scartazzini I, 399) gänzlich un-

genügend. Der Vf. kennt offenbar die neuere

mit Jourdain anhebende Litteratur über diesen

Autor nicht. — S. 112 fehlen zu Egloghe die

neuesten Arbeiten und Ausgaben über den Gegen-

stand. — S. 496 konnte doch wohl schon Baeum-

kers hervorragende Studie erwähnt sein. —
Ueber Ubertino’s di Casale Verhältnis» zu Dante

war doch jetzt, nach meinen Ausführungen über

die Sache, etwas ganz anderes zu sagen. —
S. 250 ist das Gleiche von Dante’s Stellung zu

S. Francesco d’ Assisi zu sagen. Was hier über

die alten Biographien gesagt ist, zeigt, dass der

Vf. über die Quellen für das Leben des hl. Franz

durchaus nicht unterrichtet ist und auch die neue-

ren Publikationen (Sabatier usw.) nicht kennt. —
Der Art. Giotto und Bargellobild (S. 276) ist weit

davon entfernt, auch nur den bescheidensten An-

sprüchen von Seiten der Kunstgeschichte zu ent-

sprechen. Man kann, ohne ungerecht zu sein,

das nämliche von dem Art. Gioacchino (von Floris,

S. 215) und manchen anderen sagen.

Die eminente Brauchbarkeit des Werkes

wird wohl bald eine neue .Auflage desselben

möglich machen. Möge Hr. T.
,

welchem man

für das, was er hier geleistet hat, gewiss in

hohem Grade dankbar sein muss, und dessen

„Dictionary“ künftighin den Tisch jedes Dante-

forschers wird zieren müssen, die Notamina,

welche wir zu diesem gemacht haben, nur

als einen Beweis des warmen Interesses ansehen,

das wir seiner Arbeit entgegenbringen. Es

kann ihm nicht zu schwer fallen, die noch nicht

genügenden Artikel durch bessere zu ersetzen.

Freiburg i. B. F. X. Kraus.

Geschichtswissenschaften,

Gustav Rothstein, Die Dynastie der Labmiden

in al-Hira. Ein Versuch zur arabisch-persischen

Geschichte zur Zeit der Sasaniden. Berlin. Rcuther

& Rcichard, IS99. VH u. 15-’ S. 8°. M. 4,nO.

Das arabische Kürstengeschlecht der Lacli-

miden stand von der Mitte des 3. bis Anfang

des 7. Jh.s n. Chr. im Vasallenverhältniss zu den

Sasaniden, an der Spitze der aus Arabien nach

Mesopotamien eingeuanderten Stämmevereini-
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gungen. Ihre Herrscher erfüllten für das persische

Reich den Beruf, die an den Grenzen hausenden

und das Kulturland bedrohenden Beduinen abzu-

wehren, andererseits der suzeränen Macht in

ihren Kämpfen gegen die Byzantiner Hilfe zu

leisten. Die Berührung mit den Persern ver-

mittelte ihnen einen höheren Grad der Bildung,

als ihre im Stammland zurückgebliebenen Volks-

genossen vor dem Islam erreicht hatten. Der

Hof von Hira, der Residenz der Lachmiden, war

ein Lieblingsziel der fahrenden Poeten. Auch

das Christenthum fand, in seiner nestorianischcn

Form, Aufnahme unter den Arabern Mesopota-

miens; die Residenz der Lachmiden war vom
Anfang des 5. Jh.s an Bischofssitz, und auch

mehrere Fürsten der arabischen Dynastie von

Hira bekannten sich zum Christenthum. Der Vf.

lässt S. 24— 27 den Einfluss hervortreten, den

diese mesopotamischen Christen (*ibäd) auf das

dem Islam vorangehende Eindringen christlicher

Ideen zu den Bewohnern der arabischen Halb-

insel übten, so wie er auch in einem besonderen

Anhang (S. 139— 143) eine kritische Sichtung

der Quellenberichte über die Stellung der Lach-

miden zur Konfession bietet.

Seit dem Ende des vorigen Jahrhunderts

(Eichhorn) hat man wiederholt versucht, auf

Grund der arabischen Berichte, mit Hinzuziehung

des Wenigen, was aus syrischen und byzantini-

schen Schriftstellern herbeigesebafft werden konnte,

einen zusammenhängenden Ueberblick über die

Geschichte der Lachmiden zu gewinnen. Das
dürftige Bild, das die ersten Versuche ergaben,

wurde zuerst in Caussin de Pcrcevals Buch
über die Geschichte der Araber (1847) ergänzt,

des ersten Schriftstellers, der auf das aus dem
Aghäni-Werk zu holende grosse Material ein-

ging. Die durch die widerspruchsvollen An-
gaben der Quellen auftauchenden chronologischen

Schwierigkeiten hat er in der Weise seiner

Zeit barmonistisch ausgeglichen; die trockenen
Berichte in nichtarabischer Litteratur kamen ihm
neben der Redseligkeit der arabischen Quellen
in zweiter Linie in Betracht. Für eine kritische

Darstellung dieses Theils der Geschichte, für

die Werthbestimmung der Quellen und die Lösung
des chronologischen Wirrsals hat Nöldeke die

Bahn gebrochen in seiner Bearbeitung und Er-
läuterung der SasanidcngescbicktcTabari’s (1879)
sowie in seiner Abhandlung über die Ghassaniden
(Berliner Akademie 1888).

Auf dieser Bahn schreitet nun Rothstcin in

seiner trefflichen Monographie vorwärts. An
den in den Vordergrund gestellten syrischen und
griechischen Berichten misst er den Werth der
arabischen Quellen ab und löst er ihre Wider-
sprüche. Auch in der Verwendung der arabi-
schen Dichter jener Zeit als Zeugen für die Ver-
hältnisse in Hira folgt er dem Beispiele Noldekcs.
Der eigentlichen Geschichtsdarstellung lässt der

Vf. S. 3— 12 eine Uebcrsieht der Quellen, dann

5. 12—40 einen ausführlichen Abschnitt über

die Residenz der Lachmiden, die Schlösser in

ihrer Umgebung, deren Baufabeln, sowie die

verschiedenen Schichten der Bewohner voran-

gehen. Daran schliesst sich eine Auseinander-

setzung über die Einwanderung der arabischen

Stämme nach Mesopotamien, sowie eine gute

Oricntirung über die dabei obwaltenden Streit-

fragen. Der Kritik der Nachrichten über die

voriacbmidiscben Verhältnisse folgt dann S. 41

— 60 die Vorführung der verschiedenen Ucber-

lieferungen über die Listen der lachmidischen

Könige, wie sie sich aus den arabischen Quellen

darstellen
;

S. 60 ff. die Geschichte der Könige

selbst und alles dessen, was über die Ereignisse

ihrer Regierung fleissig -zu ermitteln war, mit

Berücksichtigung der an der Wende des 5. und

6. Jh.s durch das Vordringen der vom Süden

her kommenden Kinditenaraber für einige Zeit

eingetretenen Unterbrechung der Lachmiden-

herrschaft (87 ff.), die dann, für kurze Zeit wieder

kcrgestellt, etwa 602 von den Persern unterdrückt

wird. Dem folgt aber unmittelbar der Kampf

der Bekr-Araber gegen die Perser und der für

die Araber so denkwürdige Siegestag von Dü-

Kär (S. 1 20), der Vorbote des baldigen Sturzes

der Sasaniden durch eine ganz anders geartete

arabische Macht, den Islam. In der Sammlung

und Verwerthung der Berichte über diese vier

Jahrhunderte ‘irakischer Geschichte bethätigt der

Vf. neben der umfassenden Kenntnis der Quellen

rühmenswerthes kritisches Gefühl, maassvolle

Skepsis in der Abschätzung des verschieden ge-

arteten Materials, ohne dabei immer bereit zu

sein, den übel beleumundeten arabischen Histo-

riensammlem aus dem Weg zu gehen, wo sie

ihm Glaubwürdiges zu bieten scheinen (S. 51).

Im Laufe seiner Darstellung sind hin und wieder

interessante Einzelheiten eingehender erörtert

(wobei wir den gründlichen Exkurs über den

Beinamen Muharrik [S. 46— 50] hervorheben

wollen), so wie überall auf die kulturgeschicht-

lichen Momente gehöriges Gewicht gelegt wird

(S. 125— 38 über innere Organisation der Lach-

midenherrschaft). — Im Verse S. 64 Anm. ist:

man siwditä nicht: „die uns gleich stehen“, son-

dern: „die ausser uns sind“. — Die fleissige

Erstlingsarbeit R.s ist ein der Anerkennung

würdiger Beitrag zur methodischen Behandlung

der vorislamischen Geschichte der Araber.

Budapest. Ign. Goldzibcr.

’Avzw vtogMijlmo a xt^g t 'laroq fa rov ßctoUti'ov

tijg Nixatag xal rov tieartotdrov rijg "HrreCgov

(1204— 1261). Athen, Georgios Knsdonis (Leip-

zig, M. Spirgatis Komin.), 1898. C* u. 676 S. 8°.

M. 12.

Als die gesammelte rohe Kraft des abendländi-

schen Junkerthuins mit der sinnlosen Zerstörungs-

Digitized by Google



1 53 15428. Januar. DEUTSCHE L1TTERATURZE1TUNG 1899. Nr. 4.

ust und niedrigen Habgier, die weit mehr als

religiöse Begeisterung seine Triebfedern bildeten,

das durch innere Kämpfe heillos zerrüttete Rho-

mäerreich leichten Spiels niedergeschmettert hatte,

mochte sieb wohl da und dort die frohe Hoff-

nung regen, dass im Südosten Europas geord-

nete Zustände wiederkehren und vor allem, dass

mm endlich ein mächtiges Bollwerk gegen die

immer bedrohlicher anschwellenden Finthen der

Islamvölkcr erstehen werde. Diese Hoffnung ist

nicht erfüllt worden. Die fränkischen Eroberer

haben sich als unfähig erwiesen, auf den Trüm-
mern des altehrwürdigen Kaiserpalastes einen

dauerhaften politischen Neubau aufzuführen. In

kultureller Hinsicht mit ihren Nachfolgern, den

Osmanen, ungefähr auf gleicher Stufe stehend,

sind sie an politischer Geschicklichkeit und an

Talent militärischer Organisation weit hinter

ihnen zurückgeblieben. Die von ihnen begrün-
deten Herrschaften erscheinen neben dem Tür-
kenstaate wie gebrechliche Kartenhäuser, und
die Eigenheiten ihrer geistigen und sozialen Bil-

dung haben sie den Völkern der orientalischen

( hristenbeit noch weniger einzuprägen vermocht,
als die doch nach Religion und Volksart von
den uaterworlenen Christen viel stärker verschie-
denen Türken.

freilich von einem festen Zusammenhalte gegen

_

Tranken war nach dem Falle von Konstan-
linopel bei den Griechen keine Rede. Sie ver-
folgten das Ziel der Wiederaufrichtung des Rei-
ches ohne gemeinsamen Plan, verzehrten sich
in gegenseitigen Kämpfen und scheuten selbst
' or zeitweiliger Verbindung mit lateinischen
errschern nicht zurück. Was uns aber trotz-

dem an den griechischen Prätendenten, vor allem

r*
beSabt'" und kraftvollen Herren von Ni-

aea, Sympathie und Bewunderung abzwingt,
as ist ihr unzerstörbares Vertrauen auf die

r?? ibrcr Dynastie, ihres Volkes und ihrer
Religion, die kluge Umsicht und zähe Willens-

J,
!’ ra‘ t ^cr s*e lrotz niederdrückender Miss
oge immer und immer wieder auf das letzte

> ie erlauchte Stadt am goldenen Hornc,
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^ 00 S^cklicher Gedanke des
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^“blieben Gegengrümlungen wäf
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Selb, r
,rschichte zusammenfassend d,

die d.„
«"«bische Herrschaften warei

Maassub,
-1nke" der Restauration in gröss

iham Tn,
" Ausdrucke brachten: das Ka

l*2«, das Kaiserthum Nikaea

das Despotat Epirus. Doch nahmen die in den
fernen Winkel des schwarzen Meeres verschlage-

nen Herren von Trapezunt nach einem miss-

glückten Versuche, die Herrschaft von Nikaea

aufzulösen, wenig direkten Antheil an den auf

Konstantinopel gerichteten Bestrebungen; der Vf.

konnte sich daher, ohne den geschichtlichen

Zusammenhang wesentlich zu stören, auf die

zwei letztgenannten Herrschaften beschränken.

M. ist der ungewöhnlichen Schwierigkeiten, die

mit seinem Thema verbunden sind, im Grossen

und Ganzen Herr geworden. Sein sorgfältiges

Quellenstudium und die objektive Genauigkeit

seiner Mittheilungen verdient alle Anerkennung.

Ein grosser Vorzug des Buches ist es, dass

ausser den politischen Ereignissen auch die

kirchliche Geschichte eingehend erzählt wird.

Das entspricht der hohen Bedeutung, welche in

den Kämpfen der Lateiner und Griechen und

der Griechen unter sich die religiösen und

kirchlichen Angelegenheiten hatten. Hohes Lob
verdient auch die kenntnissreiche Aufmerksam-

keit, mit der die geographische und topo-

graphische Seite behandelt ist. Weniger ist die

Kulturgeschichte der Höfe von Nikaea und Epirus

zum Worte gekommen. Hier wird künftige

Forschung wohl noch das meiste nachzutragen

haben. Eines der interessantesten Denkmäler,

das wir aus dem litterarischen Leben des Hofes

von Nikaea besitzen, äst der Cod. Laur. Conv.

soppr. 627, der, eine zweifellos in Nikaea zu-

sammengestellte Profananthologie, u. a. ein

höchst merkwürdiges, offenbar von der Volks-

poesic beeinflusstes Gedicht auf die Verlobung

des Johannes Dukas enthält. Am wenigsten ist

dem Vf. die künstlerische Bewältigung seines

Stoffes gelungen. Er hat das Material in zu

viele kleine, nach Zeit und Ort disponirte Ka-

pitel getheilt und zu wenig auf Geschlossenheit

und Straffheit der Komposition geachtet. Stö-

rend wirkt auch die häufige Verquickung der

geschichtlichen Erzählung mit Quellenkritik und

Polemik. Die sprachliche Darstellung ist schlicht,

aber nicht selten auch trocken und einförmig.

Als ein anziehendes Buch kann das Werk von

M. nur mit Reserve bezeichnet werden. Da-

gegen wird es als gelehrte Grundlage weiterer

Forschung und Darstellung voraussichtlich lange

seine Bedeutung behaupten.

München. K. Krumbache r.

Briefe an Bunsen von römischen Kardinälen

und Prälaten, deutschen Bischöfen und anderen

Katholiken aus den Jahren 1818 bis 1837 mit

Erläuterungen bgb. von Fr. Heinrich Reuse h.

Leipzig, Friedrich Jansa, 1897. XLIII u. 253 S. 8 .

M. 9.

Diese Briefe sind für Jeden, der sich für die

Kirchengeschichte und das Kirchenreebi unseres

Jahrhunderts interessirt, überaus werthvoll. Man

Digitized by Google



156
28. Januar. DEUTSCHE LITTERATURZE1TUNG 1899. Nr. 4.155

lernt aus ihnen die nicht sehr erfreulichen kirch-

lichen Verhältnisse der durch die Circumscriptions-

bullen der zwanziger Jahre neu errichteten deut-

schen Bisthümer vortrefflich kennen. Man ge-

winnt einen Einblick in die Art und Weise, wie

die Reorganisation durchgeführt wurde, und in

die Schwierigkeiten, die sich der Durchführung

entgcgcnstellten. Auch auf die Vorgeschichte der

Kölner Irrung und den Streit um die gemischten

Ehen fällt helles Licht. Ebenso erfahren die

diplomatischen Verhandlungen mit Rom und die

Beziehungen zur Kurie erwünschte Beleuchtung.

Vor Allem aber wird man mit den maassgeben-

den Persönlichkeiten durch sie selbst bekannt

gemacht, namentlich mit dem Grafen Spiegel,

dem ersten Erzbischof der neuen Diözese Köln,

mit dem ersten Trierer Erzbischof von Hommer,

mit dem Geh. Oberregierungsrath Schmcdding

und mit dem spätem Kardinal Franz Capaccini.

All dies macht die Briefe zu einer sehr wichti-

gen Geschichtsquelle. Nun hatte allerdings

Nippold sie für seine Bunsenbiographie und

sonst bereits flcissig benutzt, ja z. Th. schon

veröffentlicht. Dessenungeachtet sind wir Reusch

zu Dank verpflichtet, dass er sie vollständig ge-

sammelt und mit biographischen, kirchenrecht-

lichen und andern erläuternden Anmerkungen ver-

sehen hat. Möchten sie recht viele Leser finden.

Je allgemeiner und gründlicher unsere gebildeten

Kreise mit diesen Dingen vertraut werden, um
so ruhiger und sicherer wird ihr Urthcil über

die kirchenpolitischen Fragen der Gegenwart
ausfatlen.

Freiburg i. B. Ulrich Stutz.

Geographie, Länder- und Völkerkunde,

Harry Graf Kessler, Notizen über Mexico.
Berlin. F. Fontane & Co., 1898. 4 Bl. u. 195 S. 8°.

M. 5.

Der Titel, den der Vf. für sein Buch gewählt
hat, soll ohne Zweifel andeuten, dass er keine

Reisebeschreibung, noch weniger eine zusammen-
hängende Schilderung von Land und Leuten
geben wollte. Er hätte es vielleicht richtiger

„Betrachtungen über Mexico** nennen können. Es
sind Gedanken und Betrachtungen, veranlasst

durch eine Reise, die den Vf. im Winter 1896/97
von New Orleans nach Mexico, auf den Gipfel

des Popocatepetl, nach Oaxaca und Mitla, über
Vera Cruz nach Yucatan und zurück nach Gua-
dalajara, Colima und Queretaro führte. Es ist

insbesondere das künstlerische Moment und die
Seele des Volkes, das Wesen der fremden Kultur,
was den Vf. vorzugsweise beschäftigt. Das
künstlerische Moment kommt nicht nur bei der
Betrachtung der Baudenkmäler — der spanisch-
kolonialen Kirchen mit ihrer Vereinigung von
gothischen konstruktiven Formen und barockem
Ornament und der rätbselhalten Formen und

Symbole der im Urwald vergrabenen Ruinen-

Städte Yucatans — zum Ausdruck, sondern

spricht sich auch in tief empfundenen Stimmun-

gen von Situationen und landschaftlicher Szenerie

aus. Einen der Hauptzüge des Wesens des

Volkes, im Unterschiede von dem unsrigen und

überhaupt von nordischen Völkern, glaubt der

Vf. in einer gewissen Stumpfheit der Empfin-

dungen, einer Trägheit des Nervensystems, zu

erkennen, die in dem täglichen Leben, wie in

Religion und Kunst, das Bevorzugen greller Reize,

in dem Erwerbsleben das ins Auge fassen nur

des Nächsterreichbaren, in dem persönlichen Auf-

treten ein mehr durch Eitelkeit als durch Stolz

geleitetes Wollen zur Folge hat. Der Zusammen-

hang des Ganzen wird erreicht durch die Macht

der Kirche, die allerdings mehr auf metaphysi-

schem als auf ethischem Bcdürfniss beruht, durch

das im Kampf gegen die spanischen Unterdrücker

— und spätere Invasionen, so möchte ich hinzu-

fügen — erwachsene Nationalgefühl und durch

die politische Gewaltherrschaft, die unter dem

gegenwärtigen Präsidenten, gewiss zum Heile

des Ganzen, aber mit Mitteln wirkt, gegen die

sich unser Staats- und Gerechtigkeitsempfinden

sträubt. Das Wesen dieses Regiments ist es,

was sich der Betrachtung des Vf.s bei verschie-

denen Gelegenheiten immer wieder aufdrängt.

Und so schliesst auch das Endkapitcl, das dem

Besuch in Queretaro gewidmet ist, mit den

Worten: — „Nachdem noch einmal Alles experi-

mentirt worden war, hat Diaz schliesslich doch

dasselbe wie Maximilian, das heisst die Befriedi-

gung des Landes durch die Monarchie, erstreben

müssen. Er hat sein Ziel erreicht, weil er die

Stirn gehabt hat, das richtige Mittel anzuwenden:

die Ley-Fuga.“ — Die Ausstattung des Buches

ist vornehm. In den Kopfleisten und Schluss-

verzierungen ist der Versuch gemacht worden,

altmexikanische Kunstformen und hieroglyphi-

sche Elemente ornamental zu verwenden. Wie

weit dieser Zweck erreicht worden ist, darüber

maasse ich mir kein Urtbeil an. Es ist aber

unverkennbar, dass der Zeichner die Originale,

die er benutzte, nur zum kleinsten Theil

verstanden, sie unorganisch mit andern Elemen-

ten verbunden und stellenweise geradezu ver-

stümmelt hat.

Steglitz b. Berlin. Ed. Sei er.

Staats- und Sozialwissenschaften.

Paul Darmstädter, Die Befreiung der Leib-

eigenen (Mainmortables) in Savoyen, der

Schweiz und Lothringen. [Abhandlungen aus dem

staatswisscnschülUichen Seminar zu Strassburg. ligb.

von C. F. Knapp. H. XVII.] Strassburg, Karl J.

Trübner, 1897. X u. 265 S. 8 #
. M. 7.

Die aus dem staatswissenschaftlichen Seminar

von Strassburg hervorgegangene Arbeit' verfolgt
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in den Gebieten französischer Zunge, welche eine

politische Sonderexistenz geführt haben, in Sa-

voyen, der welschen Schweiz und in Lothringen,

die Aufhebung der Leibeigenschaft auf Grund

eines reichhaltigen Materials, das der Vf. zum

Thal direkt aus den Archiven geschöpft hat.

Gemeinsam ist diesen Grenzgebieten die franzö-

sische Form der Leibeigenschaft, die mainmorte,

die sich von der deutschen dadurch unterscheidet,

dass ihr für die in Frage kommende Zeit Be-

schränkungen der Freizügigkeit und des Ehe-

rechts fehlen, dass dagegen der Besitz der Main-

mortablen sich nur auf bestimmte Erben vererbt

und in Ermangelung solcher in seiner Gesammt-
heit dem Herrn heimfällt. In allen drei Gebieten

hat ferner der Staat im Unterschied zu Frank-
reich schon vor der Revolution die Unfreiheit auf

dem Wege der Gesetzgebung beseitigt.

Der Vf. beginnt mit Savoyen, von dessen
Verwaltung und Agrarverfassung im 18. Jb. er
ein klares, übersichtliches Bild entwirft, um
daran die Schilderung des Befreiungsprozesses
zu knüpfen, der in der grossangelegten Gesetz-
gebung König Karl Emanucls 1761 und 1771
gipfelt. Dabei handelte es sich in Savoyen nicht
Moss um die Beseitigung der mainmorte, sondern
um die gänzliche Zerstörung der mittelalterlichen

Agrarverfassung auf dem triedlichen Wege der
Ablösung aller Berechtigungen, und das grosse
Werk wurde unter Viktor Amadeus III. trotz der
heftigen Opposition des Adels durch das tüchtige
sardinische Beamtenthum durchgeführt, so dass
ei der Eroberung Savoyens durch die Fran-
ken 1/92 die Grundherrschaft vernichtet war,
aber noch etwa die Hälfte der Loskaufsummen
ausstand.

Im Abschnitt wirft der Vf. zunächst einen
>»‘ick auf die deutsche Schweiz“, der freilich
* e er \o!lständig noch sonst einwandfrei ist.

R,

1 gänzlich veralteten Job. V. Müller batten
umers taats- und Rechtsgeschichte der schweize-
sc en Demokratien, Segessers Rechtsgeschichte
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Gru"tl8cdanke des Vf.s, dass
rnanzipauon der Schweizerkan-

tone mehr oder weniger auch sozial befreiend

auf die schweizerische Bauerschaft gewirkt hat,

in der Hauptsache richtig, und sein eigentliches

Thema, die allmähliche Beseitigung der main-

morte in der Waadt durch Bern und Freiburg,

im Unterwallis, in der Grafschaft Greyerz und

im Fürstenthum Neuenburg, hat er an der Hand
der besten Quellen in einer Weise dargestellt, für

die ihm auch der Schweizer Dank wissen darf.

In Bezug auf das Wallis wäre nachzutragen, dass

die mainmorte in dem 1536 eroberten Stück

Chablais, in Val d'IUiers, Trois-Torrents und

Monthey, erst im 18. Jh. abgelöst wurde; vgl.

Gay, Hi9t. du Vallais I, S. 158.

Der 3. Abschnitt behandelt die Seigneurie

und Leibeigenschaft im Herzogthum Lothringen.

Das Merkwürdigste ist, dass hier fast .alle Arten

von Hörigkeit Zusammentreffen. Im deutschen

Theil herrscht die südwestdeutsche Form der

Leibeigenschaft, im französischen Sprachgebiet

die mainmorte, während im Nordwesten an der

luxemburgischen Grenze eine dritte eigentüm-

liche Art der Leibeigenschaft erscheint; dazu

kommen eine Menge Uebergangsformen. Die

Darlegung der in ihrer Mannichfaltigkeit so

schwierig zu erfassenden Agrarverhältnisse des

alten Grenzlandes macht den Eindruck gründ-

licher Forschung und Sachkenntnis; doch muss

das Urtheil darüber den Kennern der lothringi-

schen Geschichte überlassen bleiben.

Zürich. Wilh. Oechsli.

Rechtswissenschaft.

Ludwig von Rönne, Das Staatsrecht der

preussischen Monarchie. In 5. Aufl. neu benrb.

von Philipp Zorn. 1. Bd. Leipzig, F. A. Brock-

haus, 1890. XX u. 633 S. 8°. M. 14.

Von Rönnes grossangelegtein Werke über

preussisches Staatsrecht, in welchem der Vf.

eine ins Einzelne gehende Darstellung des durch

den Erlass der Verfassungsurkunde vom 31. Jan.

1850 so wesentlich umgestalteten öffentlichen

Rechts des preussischen Staates gegeben hatte,

sind in der Zeit von 1856 bis 1884 vier Auf-

lagen erschienen. Die vierte, auf fünf Bande

berechnete Auflage war jedoch unvollendet ge-

blieben, da der Vf. für die Bearbeitung des

Kommunalrechts der Orts-, Kreis- und Provinzial-

Gemeinden, welches im 5. Bande dargestdlt

werden sollte, den Abschluss der im Gange be-

findlichen Gesetzgebung abzuwarten für geboten

hielt, diesen Abschluss jedoch nicht mehr erlebte.

Als Krganzungsband dieser 4. Auflage des R.sehen

Werkes und zugleich als Vorläufer einer Neu-

bearbeitung desselben erschien i. J.
1897 das

Buch von Prof. P. Schocn in Jena „Das Recht

der Kommunalverbände in Preusscn“, das m

jeder Beziehung eine völlig neue Bearbeitung

des Rechts der gesammten in Preussen beslehen-
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den Selbstverwaltung der Gemeinden, Kreise und

Provinzen giebt.

Eine Neubearbeitung der übrigen Bände des

R.sehen Werkes hat Prof. Philipp Zorn in

Königsberg unternommen, der nunmehr den ersten

Band dieser 5. Auflage der Oeffentlichkeit über-

geben hat.

Die Gesichtspunkte, welche Z. bei dieser

Neubearbeitung geleitet haben, hat er selbst im

Vorwort zum 1. Bande ausführlicher entwickelt.

Es ist nothwendig, auf diese Darlegung, wenn
auch nur kurz, einzugehen, weil sich daraus am
besten der Charakter und die Bedeutung der

Neubearbeitung ergeben.

Der Werth des Rönneschen Werkes lag zu-

nächst darin, dass R. das gesammte Rechts-

mnterial an Gesetzen, Verordnungen und Mini-

sterialerlassen für alle Einzelmatericn des Ver-

fassungs- und Verwaltungsrechts in der sorgsamsten

Weise zusammcnstellte. Hier galt es für Zorn
lediglich, den R.sehen Standpunkt festzuhalten

und die Sammlung des Rechtsmaterials möglichst

vollständig bis auf die Neuzeit fortzuführen. Z.

hat dabei auch das von R. beigebrachte vielfach

veraltete Material beibehalten, um einen Einblick

in die Rechtsentwickelung der einzelnen Rcchts-

institutc zu ermöglichen.

Als ein zweiter Vorzug des R.sehen Werkes
erscheint die ausgiebige Benutzung der parla-

mentarischen Materialien, auf die R., selbst ein

eifriger Parlamentarier, vielleicht zu grosses Ge-
wicht gelegt hat. Z. hat bei der Neubearbei-
tung auf die erschöpfende Angabe dieser Mate-
rialien verzichtet und sie nur insoweit heran-

gezogen, als sic in Wirklichkeit für die wissen-
schaftliche Gestaltung des Stoffes Werth haben.

Als dritte charakteristische Seite des R.sehen
Werkes erscheint eine etwas übertriebene Werth-
schätzung des konstitutionellen Staatsgedankens,
dem gegenüber auch in der 4. Aufl. das monar-
chische Prinzip als Grund- und Eckstein des
preussischen Staates und Staatsrechtes nicht in

seiner ganzen Bedeutung und Tragweite zur
Geltung gelangt ist. Dagegen hat Z. das
Königthum, in welchem nach preussischem Staats-
rechte die plenitudo potestatis ruht, viel schärfer
als R. in den Mittelpunkt der Darstellung ge-
rückt, ohne dass dadurch die verfassungsmässig
verbürgten Rechte des Parlaments eine Verkür-
zung erfahren hätten. Im Zusammenhang damit
steht es, dass in der neuen Auflage ein § 2
„Die Hohenzollern und der Brandenburgisch-
Prcussische Staat“ eingefügt ist, in welchem eine
gedrängte Darstellung der Entwickelung des
preussischen Staatsgedankens selbst gegeben ist,

wie er durch die Jahrhunderte von den Hohen-
zollcrn getragen wurde und in ihnen ver-
körpert ist.

Wie allgemein anerkannt ist, stand die 4.
Auflage des R.sehen Werkes nicht auf der Höhe

-- . X

derjenigen wissenschaftlichen Entwickelung, die

sich inzwischen durch die bedeutenden Werke
der siebziger Jahre für die Wissenschaft des

deutschen Staatsrechts vpllzogen hatte, ln Z.s

Neubearbeitung ist begreiflicherweise der Ver-

such gemacht, die Ergebnisse der neueren Staats-

rechtswissenschaft der R.sehen Darstellung einzu-

verleiben, so weit dies durch Anmerkungen und

Veränderungen des in pietätvoller Weise mög-

lichst beibehaltenen ursprünglichen Textes durch-

führbar war.

Im Uebrigen ist noch hervorzuheben, dass

die Darstellung des staatsrechtlichen Verhält-

nisses Preussens zum Reiche, die sich in der

4. Auflage im zweiten Bande, gewissermaassen

als Anhang zum preussischen Verfassungsrechte,

befand, in die erste Abtheilung des ersten Thcils,

die die Grundlagen des preussischen Staatsrechts

behandelt, eingestellt wurde, uin die Einheit des

Staatsorganismus, welche Preussen wie die übri-

gen Einzelstaaten mit dem Reiche bilden, zum

richtigen wissenschaftlichen Ausdruck zu bringen.

Dem Kapitel vom König, als dem Träger der

Staatsgewalt, sind ferner unmittelbar angefügt

die Paragraphen über den Staatsrath, das Ge-

sammt- Staatsministerium, das Geheime Kabinett

des Königs und das Hausministerium, — Mate-

rien, die bisher im 3. Bande in der Lehre vom
System der Staatsbehörden behandelt waren.

Endlich ist auch in dem Abschnitt „Träger und

Organe der Staatsgewalt“ neben König und

Volksvertretung die Lehre vom Staatsdienst

(bisher ebenfalls im 3. Band behandelt) einge-

stellt worden, weil diese Lehre nach Z.s Meinung

zum Verfassungsrecht gehört.

Der Inhalt des l. Bandes ist daher folgen-

der: Theil I: Die Darstellung der geschicht-

lichen Entwickelung und der staatsrechtlichen

Grundlagen Preussens einschliesslich des Ver-

hältnisses zum Deutschen Reiche, dann der Lehre

von den Quellen und Hilfsmitteln des preussi-

schen Staatsrechts; Theil II: Das Verfassungs-

recht. 1. Abschnitt: Vom Staatsgebiete; 2. Ab-

schnitt: Der 'Präger und die Organe der Staats-

gewalt und vom 3. Abschnitt: Die Lehre vom
Begriff, Erwerb und Verlust der Staatsangehörig-

keit. Der übrige Stoff des Verfassungsrechts

(Gesetzgebung und Erlass von Verordnungen

usw.), sowie das Verwaltungsrecbt sollen den

Inhalt von zwei weiteren Bänden bilden, denen

dann die Schoensche Bearbeitung des Rechts der

Kommunalverbändc ergänzend hinzutritt. .

Dass die auf diesen Gesichtspunkten und auf

dieser Stoffanordnung beruhende 5. Auflage des

Rönneschen Werkes sich nicht bloss äusserlich

als eine Neubearbeitung darstellt, bedarf wohl

kaum einer Hervorhebung. Indem Zorn den

monarchischen Grundgedanken des preussischen

Staatsrechts energisch betont hat, hat er den

freist des R.sehen Werkes verändert und da-
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durch den wirklichen Charakter des preußischen

Staats schärfer zur Geltung gebracht, als von R.

geschehen war. Dass hierin ein Vorzug der

neuen Auflage liegt, werden nur diejenigen ver-

kennen. welche sich von einem gewissen kon-

stitutionellen Doktrinarismus, der längere Zeit

die wahren Grundlagen des monarchischen

deutschen Staatsrechts zu verhüllen geeignet

war, nicht losreissen können. Andererseits hat

Z. an den guten Seiten der R.sehen Darstellung

allenthalben festgehalten und auf diese Weise
eine Neubearbeitung des R.sehen Werkes, das

lange Zeit allein als das maassgebende Lehr*
und Handbuch des preussi9chen Staatsrechts in

Betracht kam, geliefert, welche geeignet ist,

dasselbe wieder in die erste Linie der Dar-
stellungen des preussiseben Staatsrecbts zu stellen.

München. C. v. Stengel.

Kunstwissenschaften.

Eduard Bernoulli, Die Choralnotenschrift bei
Hymnen und Sequenzen. Eine Untersuchung der
auf Limen gesetzten Neunten als paUiographische Vor-
studie zur Geschichte des einstimmigen Liedes im
späteren Mittelalter. [Breitkopf u. Härtel's Sammlung
musikwissenschaftlicher Arbeiten von deutschen Hoch-
«hulen I.] Leipzig. Breitkopf & Hartei 1898. X
u- 242 S. gr. 8* nebst 130 S. Musik u. XIV Tafeln
Faksimilia. M. 9.

Das Buch stellt sich als eine erweiterte
Itofctordissertation vor, es bedurfte der ausdrflek-
lirben Bestätigung; dessen nicht. Der Titel sollte
eissen Studie zur Rhythmik der Choralnoten-
«hrat; denn auf etwas, anderes lässt sich der

cr selber erklärt, nicht ein. Die erste
grossem Hälfte des Textes (S. 1— 130) setzt

.
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wurden, um nach Spatzen zu schiessen: das

Thema ist kaum irgendwo zu jenen Vorarbeiten
in direkte Beziehung gebracht worden. Die Haupt-
sache, nämlich den Erweis für die Richtigkeit

seiner Uebertragungen, hat der Vf. für überflüssig

gehalten; er baut seine Uebertragung auf eine

Vermuthung von 3 Seiten Länge (S. 130— 133)
auf, die nicht einmal die Zierde der Neuheit für

sich hat und für die er gar nicht erst versucht,

eine Begründung zu bringen. Dann geht cr so-

gleich zur Besprechung der einzelnen von ihm

übertragenen Hymnen und Sequenzen über und

arbeitet dabei statt mit Beweisen mit beinahe

ununterbrochen aneinander gereihten Wörtern,

wie: „vielleicht, offenbar, jedenfalls, vermutlich,

sicherlich, unbedenklich, sehr wahrscheinlich, wir

supponiren, kein Zweifel, es mag . . wird . .

darf . . kann annähernd so sein.“ Und wenn
dann eine Reihe von so verklausulirten Sätzen

zusainmengebracht ist, heisst es: „nach all dem
Gesagten notiren wir also . . Eine starke

Zumuthung an die Geduld und Zeit der Leser!

S. 1 3 6 f. lieiert ein drastisches Beispiel dafür.

Die Arbeit führt ein neues Unternehmen der

Firma Breitkopf & Härtel ein, wie der Obertitc!

„Sammlung musikwissenschaftlicher Arbeiten von

deutschen Hochschulen“ verkündet. Von welchen

deutschen Hochschulen wird nicht gesagt
;

die

Universitäten Berlin, Leipzig und München haben,

soviel ich weiss, mit diesem Unternehmen nichts

zu thun und wohl überhaupt keine, an welcher

Musikwissenschaft gelehrt wird.

Berlin. Oskar Fleischer.

Notizen und Mittheilungen.

Der Dozent f. Archäologie an der Univ. Upsala, Dr.

Lcnnart Kjellberg unternimmt eine Expedition zu

Ausgrabgn von myken. u. äol. Nekropolen u. Kuinenstälten

auf Lesbos. Zu d. Kosten hat König Oskar von Schweden

2000 Kronen beigesteuert.

ln Rom erscheint jetzt als Halbmonatsschrift die

durchweg in lateinischer Sprache geschriebene

„Vox Urb is“.

In Maulbronn ist beim Ausgraben d. Bodens für

d. Bau c. Hauses d. Steinbild e. gekreuzigten Christus

aufgefunden worden. D. Figur ist ausgezeichnet erhalten.

Auf d. Haupte trägt d. Christusbild nicht d. Dornenkrone,

sondern e. Herrscherkrone mit 4 Kreuzen. D. Haar ist

schlicht u. lang, in d. Mitte gescheitelt u. fällt üb. d.

Schultern auf beide Arme herab. Im Antlitz herrscht

d. Ausdruck d. Duldg. u. Ruhe vor. D. Seitenwundc

ist nicht angedeutet. E. künstlich verschlung. Gürtel

hält d. Gewand zusammen, das d. Unterkörper einhüllt

u. in graden Falten hcrubfällt. Vielleicht rührt das Bild

aus d. ersten Zeit nach d. Errichtung d. Klosters her,

wenigstens reicht es bis zu d. Periode d. ersten Vcr-

grosserg, 1178, zurück.

Das Preisgericht für d. Grillparzerpreis erkannte

d. Betrag von 2400 Gulden einstimmig Gerhard Haupt-

mann für s. Schauspiel „Fuhrmann Henschcl“ zu.

Zu einem engeren Ausschuss zur förderg. d. Errichtg.

d. Strassburg. Gocthedcnkmals sind als ehemal.

Professoren u. Studenten d. Strassb. L’niv. zusammen-

getreten d. Herren ord. Prof. Geh. Rath Dr. YValde) er.

ord. Prof. Dr. Erich Schmidt, Privatdoz. Dr. Richard

Digitized by Google
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M. Meyer u. Geh. Oberregicrungsrnth Dr. Otto Naumann in

Berlin : diese Herren sind auch bereit, Beitrage anzunehmen.

Der belg. Lieutenant Glorie hat 2 Nebenflüsse d.

Kongo, d. Lila u. Ulindi erforscht. Vom Ulindi,

von dem bisher nur d. Mündg. bekannt war, hat er d.

ganzen obom Lauf aufgenommen. Der Fluss ist viel

grösser, als man angenommen hat. Noch 40 Kilom.

vor s. Zusammenflüsse mit dem Kongo ist er 60 m breit.

Gelehrte Gesellschaften und Vereine.

Sitzgsber. d. Kgl. Preuss. Akad. d. Wlss. zu Berlin. •)

22. Dezbr. Gcsammtsitzg. Vors. Sekretär : Hr. Auwers.

Hr. Dicls las üb. die Elegie d. Poscidippos
aus Theben. Ein kürzlich für das Berliner AcgypL
Museum erworbenes hölzernes Diptychon (1. nachchr.

Jh.) enthält, wie der Inhalt ergiebt, ein in 25 Versen

abgefasstes, mit Streichungen und Aendcrungen von des

Dichters Hand versehenes, elegisches Gedicht, das sich

auf das traurige Alter eines im ägyptischen Theben
lebenden Poseidippos bezieht. Dieses Concept ist in

Schrift, Orthographie, Metrik und Stil verwahrlost. Als

Anhang wird die Entzifferung einer Londoner Wachs-
tafcl gegeben, die ein Epigramm (Räthsel auf die Wachs-
tafel) enthält. — Hr. Schm oller legte eine von der

Kommission für die Acta Uorussica vernnlasste. von
Hrn. Dr. Fr. Lohmann hierselbst verfasste Arbeit üb.

d. engl. u. franzäs. Handelsstatistik des 18. Jh.s

vor. Die Arbeit wurde unternommen, um für die künf-

tige Untersuchung der preuss. Handclsstulistik des 18.

Jh.s e. Grundlage bcz. der Frage zu schaffen, ob jene

alteren fremden Erhebgn für Preussen als Vorbild ge-

dient haben. Ein in jeder Beziehg abschliessendes Re
sultat konnte nicht erlangt werden , indem das Record

Office in London erklärte, die archival. Materialien als

ungeordnet und unregistrirt nicht zugänglich machen zu
können; die im übrigen in London und Paris verwerthe-

ten, für Frankreich auch aus den Archiven zur Verfügung
gestellten Materialien gestatteten aber die Untersuchung
bedeutend weiter zu führen als vordem möglich war,
und zum ersten Mal eine streng kritische Behandlung
des gesammten vorhandenen statistischen Zahlenmaterials
vorzunchmen. — Hr. Üiels überreichte einen neuen
Thcil, VoL Xlll p. 1, der Commentaria in Aristotelcm
gracca, enthaltend: Philoponi (olim Ammonii) in Aristo-

telis Categorias commentarium. Ed. Adolfus Busse.
Berolini 1898.

In d. Süzg d. Gesellsch. f. dtsehe Philologie zu
Berlin am 18, Jan. hielt Hr. ). Bolte e. Vortrag üb.
Rcinhold Köhlers kleinere Schriften zur Märchenforschg.

In einer gemeinschaftl. Sitzg d. Gesellsch. f. Erdkde
zu Berlin u. d. Abthei lg Berlin-Charlottcnburg d. Deut-
schen Kolonialgesellsch. am 16. Jan. zur Erörterg d.

Plans d. dtsch. Südpolnrexpedit. sprach Hr. Erich v.

Drygalski üb. d. Verlauf u. gegenwärt. Stand d. Süd-
polarforschg; Hr. v. Bezold üb. d. Verhältn. d. Erd-
magnetism., namcntl. im Zusammenhänge mit d. Witte-
rungserscheingn u. üb. d. Förderg der Meteorologie
durch e. genaueres Studium d. crdmagnctischcn Erschei-
nungen im Südpolargebicte.

Personalchronik.
Ernennungen, Auszeichnungen usw.

I. An Universitäten usw. Der o. Prof. d. dtsch.
u. vergleichend. Sprachkde an d. Univ. Dorpat, Wirkt.
Staatsrath Dr. Leo Meyer, ist aus d. Amt entlassen
worden. Sein Nachfolger soll als stellvertretend, ao.
Prof, der Privatdoz. an d. Univ. St. Petersburg Kudr-
jawslu werden. — Der ao. Prof. f. Erdkunde an d.

*) SunderabUrückc auch der in den Sitzungsberichten er-
schienenen MlUhetlungen sind vom a. Jan. 189V ab zum Preise von
0,5° und l M. (mehr als 2 Bogen sttrk i M.) durch die Verlags-
buchhandlung von G. Reimer zu beziehen.

Univ. Jena, Dr. Fritz Regel, ist an d. Univ. Würz-

burg berufen worden. — Der ao. Prof. f. bürgerl. Recht

an d. Univ. Freiburg i. B.. Dr. R. Merkel, ist a. d. Univ.

Berlin berufen worden. — Der Amtsrichter Dr. Ernst

Jäger in Landau in d. Pfalz ist zum ao. Prof. f. d.

bürgerl. Recht an d. jurist Fakult. d. Univ. Erlangen

ernannt worden. — Der Kustos am österr. Mus. f.

Kunst u. Industrie in Wien. Dr. Karl Mas ner, ist zum

Director d. Breslauer Kunstgewerbe -Museums gewählt

worden.

II. An Gymnasien usw. Der Oberlehrer Prof. Dr.

Hugo v. Kleist v. Rcal-Gymn. nebst Gymn. in Leer

ist zum Dir. d. Gymn. in Aurich ernannt worden. —
Der Rculgymn.-Dir. Dr. Kiehl in Rawitsch ist zum Prov.-

Schulrath in Magdeburg ernannt worden. — Zu Pro-

fessoren sind ernannt worden d. Oberlehrer: Philipps

am Realgymn. in Barmen, Konz an d. Ritterakad. in

Bedburg, Dr. Leonhard am Gymn. in Dtsch-Wilmers-

dorf, Johs. Schmidt am Kealprogymn. in Diez, Dr.

Linse am Realgymn. u. Dr. Nebelung an d. Realsch.

in Dortmund, Behring am Gymn. in Elbing, Dr.

Seelisch am Gymn. in Erfurt, Hütmann am Gymn. in

Frankf. a. O., Dr. Breitenbach am Gymn. in Fürsten

-

walde.

T odesfäl le:

Der Ehrendekan d. Protestant.* theolog. Fakult., Fr.

Aug. Lichtenberger, am 7. Jan., in Paris; d. Schrift-

steller u. Redakteur d. „Pesthcr Lloyd“, Dr. Adolf

Silberstein, am 12. Jan., 53 J. alt. in Budapest.

Neu erschienene Werke,
vom 13. bis 18. Januar in der Redaktion cingclicfcrt.

Bidcz, J.. ct L. Pannentier, Un sejour & Patmos.

Gent, Engelcke. Fr. 1,60.

Boistel, A., Cours de Philosophie du Droit. 2 Vols.

Paris. Fontemoing.
Denkmäler, Antike, zur griech. Götterlehre. Zusgest.

v. C. O. Müller u. K. Wieseler. 4. Ausg. von K. Wer-

nickc. Lief. I. Text u. Taf. Lp*-, Dieterich. M. 5.

Eckart, R., Brauch u. Sitte. Gesamm. kulturhist

Skizzen u. Miscellen. Oldenburg, Schulze (Schwartz).

M. 1,20.

Fischer, R., Ucb. d. Bedeutg. d. einf. Rechng. u. d.

Kontokorrentes im heutig. Recht. Lpz., Dieterich. M. 1,80.

Maier, G., Soziale Bcwcggn. u. Theorien bis zur

modernen Arbeiterbewegg. (Aus Natur u. Geisteswclt. II].

Lpz., Tcubner. Geb. M. 1,15.

Meisterwerke d. Baukunst u. d. Kunstgewerbes

aller Länder u. Zeiten, hgb. v. H. Joly. 1. Italien. I.

Lpz., K. F. Koehier. M. 2.

Meyer, Ph., D. theolog. Litt, der griech. Kirche im

16. Jh. [Bonwetsch u. Seebergs Stud. z. Gesch. d. Thcol.

u. d. Kirche. III, 6.] Lpz., Dieterich. M. 4.

Müller, A., Unlersuchgn. zu d. Bühncnalterthümcrn.

(S.-A. aus d. VII. Suppl.-Bd. d. Philologus.] Ebda.

M. 2,80.

Muhammad Bey 'Osmän Galal, Innisä ’u-l'älimät.

Neuarab. Bearbcitg. v. Moliercs Kemmes savanles. Trans-

scrib., cingel. u. m. Glossar versehen v. F. Kern. Lpz..

Harrassowitz. M. 4.

Norges Indskrifter med de aridre Kuner. Udg. ved

S. Bugge. 4. Ohristiania. A. W. Broggers Bogtrykkeri.

Oder, E., E. angcbl. Bruchst. Demokrits üb. d. Ent-

deckg. unterirdischer Quellen. (S.-A. aus d. VII. Suppl

-

Bd. d. Philologus.] Lpz., Dieterich. M. 4,50.

Rcgcsta Norvegica. Kronologisk Kortegnelse over

Dokumenter vedkomm. Norgc, Nordmtrnd og den norske

Kirkeprovins. 1. 991- 1263. Udg. ved G. Storm. Chri-

stiania. Thronsen & Co.s Bogtrykkeri.

Schell, H., D. Katholicism. als Prinzip d. Fortschritts.

7. A. Würzburg, Göbel. M. 1,20.

Scherer, C. Chr., D. biolog. psycholog. Gottesbcweis

bei Herrn. Sam. Reimarus. Ebda.
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Scescmann, 0., Israel u. Juda bei Arnos u. Hosca,

nebst e. Exkurs üb. Hos. 1—3. Lpz., Dieterich. \1. 1,20.

Studien. Prager, aus d. Geb. d. Gesell. -Wissenseh.,

hgb. v. A. Bachmann. 11. Seibt, A. f
Stud. z. d. König-

saalcr Gcsch.-Quellen. III. Wanka Edler v. Rodlow, ().,

D. Verkehr üb. d. Pass v. Pontebba-Pontnfcl u. d. Prodi1

im Alterthum u. M.-A. Prag. Rohlicck & Sievers.

Wilbrandt, M., D. polit u. sociale Bcdeutg. d.

attisch. Geschlechter vor Solon. [S.-A. aus d. Vll. Suppl.-

Bd. d. Philologus, 1. Hälfte.) Lpz., Dieterich. M. 2,40.

Demnächst erscheinende Werke.
Aus dem Gebiete der

Theologie. Funcke, 0., D. Christus d. Phantasie
u. d. bibl. Christus. Altenburg, Geibel. M. 0,30.

Philosophie. Eleuthcropoulos, Abr., D. Sittlich-

keit od. d. philosoph. Sittlichk.-Wahn. [D. krit. System
d. Philos. II.

j
Etwa 10 Bg. Brl., Ernst Hofmann & Co.

M. 3,25. — Heinrich, W., Zur Methodologie d. Psy-
chologie. Zürich. Speidel. Etwa M. 2. — Messer,
M., D. moderne Seele. Lpz., Haacke. Etwa M. 2,40.

Vnlerriihlswesett. Herr Python u. d. Univ. Frei-
berg i. d. Schw. Replik d. aus d. Verbände d. Univ.
ausgeschiedenen reichsdtsch. Proff. Etwa 8 Bog. Mün-
dien, Akad. Verl. Etwa M. 1,80.

Philologie u. Liltcraturgcschichic. Koeppel, E.,
Tennyson. [Geisteshclden. 32.) Brl., Ernst Hofmann
* Co. M. 2,40.

Geschichte. Lamprecht, K., D. histor. Methode d.
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Schultz, I). Dtsch -Kroner Land im 14. Jh. — H.
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Günther, E. Nachtrag zu d. Danzigcr Gust. Adolf-
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Leszczvnskt (v. P. Boye, s. DLZ. 1899 Nr. 2).

Geographie, Länder- u. Völkcrkde.
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produkt. nach ihren gcsammtwirthschaftl. Nutzleistgn.

— R. Zimmermann, D. Trinkgelderunfug. — E.

Fridrichowicz. D. Lage d. Schuhmacherhandwerks
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(lorentin. Goldschmiedes. — 3. 0. Redlich, Alfons

Huber. — E. Kilian. D. Troilus- u. Kressidn Epidemie.

— 4. H. H. Ewers, Einiges üb. Reichstagswähl-

Statistik. — K. Schumacher, D. röm. Wimpfen.

Dtsche Rundschau. 25, 4. L. Stein. I). menschl.

Gesellsch. als philosoph. Problem. — O. Seeck. D.
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von Eckardt, Panislamism. u. islamit. Mission. —
E. Strasburger, D. Dauer d. Lebens. — Conrad F.
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— P. D. Fischer, Beitr. z. Kulturgcsch. d. Rhein-

landes. — W. Pastor, Was ist d. Kunst?
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of Travel in Turkey. — The Dictionary of Brit. Folk-
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Shellcv’s Last Davs. — Mr. Cniwford s Book on Rome.

— The Book Sales of 1898. — Australian Gods. —
Prof. Barthol. Price.

Revue des detix mondes. 15 decembre. G. Hano-

taux, Richelieu dans son dioccsc. — Ch. Lc Cour

Grand maison .
LaGrcvcdu Batiment. — F.Brunetiere,

La Languc de Moliere. — E, Lamy, La France du
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Xuova Antologia. Fase. 647. C. Lombroso,

Perchc fu grande Venezia? — L. Pulle, Penna e Spada.
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Mnncini, L'alimentazione dcll’ avvenire. A. Celli,

Di alcune recenti bonifiche. — L'astensionc dei cattolici

dallc urne. — A. Branca, L’equilibrio internaz. —
G. P. Mancini. Savininno di Cyrano de Bergerac

((ine), _ m. Ferraris, L'occordo commerciale fra

L'Italia e la Francia. — Pensieri e Rtcordi del Principe

di Bismarck.
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P.O. Schjoit, tjuestions scientiliques

modernes. I. II. (Ord. Univ.-Prof. Dr.
thwl. Wilhelm Brandt, Amster-
dam.)

A. Schiatter. Die Tage Trajans und
Hadrians. iPrivatdoz. Lic. Dr. Georg
Beer, Halle a. S.)

K- Foss. Leben und Schriften Ago-
bards. flrzbischofs von Lyon. (Pri-
vatdoz. Lic. Dr. Gerhard Ficker,
Halle a. S.)

PWlOllphiB.

M J. Berdvczewski, Ueber den
Zusammenhang zwischen Ethik und
Aesthetjk. (Aord. Univ.-Prof. Dr.
Ernst Grosse. Freiburg i. B.)

Üaterriohtiweiea.

L. Xeubaur, Aus der Geschichte des
tlbtngcr Gymnasiums. (Obcrbiblio-
thekar Dr. M. Perlbach

,

Halle a. S.)

Philologie und Litteraturgeschichte.

Herman n Oldcnberg. Buddha. 3.

Aufl. (Privatdoz. Dr. Luciau Scher-

man. München.)

A. E. Haigh . The Atlic Theatre. (Ord,

Univ.-Prof. Dr. Erich Belke. Basel.)

Engelbert Drcrup, Ueber die bei

den attischen Rednern eingelegten

Urkunden. (Gymn.-Dir. Dr. Th.

Thalheini. Hirschberg.)

Deutsche Privatbriefe des
Mittelalters. Hgb. von Georg

Steinhausen. I. Bd. (Ord. Univ.-

Prof. Regierungsrath Dr. AnIon E.

Schönbach, Graz.)

Helene Richter. Percy Bvssche

Shelley. (Prof. Dr. E. F. Evans.

München.)
Qejchlchte.

Ernst Korncmann, Zur Stadt-

entstchung in den ehemals kelti-

schen und germanischen Gebieten

des Römerreichs. (Prof. Dr. Karl

Schumacher. Karlsruhe i. B.)

I. J astrow und G. Winter, Deutsche

Geschichte im Zeitalter der Hohen-

staufen. 1. Bd. (Privatdoz. Dr.

Karl Hantpe. Bonn.)

Geographie, Linder- und Völkerkunde.

H. von Soden, Heisebriefc aus Pa-

lästina. (Privatdoz. Dr. Max Blatt-

ckenhoru. Cairo.)

Staats- und Rechtswissenschaften.

Otto Wolff, Das Lübsche Recht

in der Stadt Kiel. (Aord. Univ.-

Prof. Dr. Faul Rehme, Berlin.)

Moderne Dichtung.

Heinrich Schneegans, Der

Pfingschtmondäa vun hitt ze Daa.

(Ord. Univ.-Prof. Dr. Ernst Marlin.

Strassburg i. E.)

Notizen und Nltthetlungen.

Gelehrte Gesellschaften und Personal-

veränderungen , Inhalt ncuerschie-

nener Zeitschriften, neu erschienene

u. demnächst erscheinende Schriften.

Theologie und Religionswissenschaft.

P 0. Schjntt, Questions scientifiques modernes,
ktligion et Mythologie. II. Le Nouveau

Testament.
[Videnskobsstlskobcts Skrifter II.

kMwsk-SlMotisk Klasse 1808 no. 3. Udgivet for
ans Benneches Fond.] Christiama

. Jacob Dvbwad
komm., Ilf». 30 S. gr. 8».

Der erste Abschnitt enthält vielerlei. Man
«arschetdc von der Religion als ein ganz über-
ussigcs Anhängsel die Mythologie; diese ist erst

*

i.

as ^abcncir.andf'r der Namen Gottes in
’" L

'
ri'n Sprachen entstanden. Die Religion

i sowohl der griechisch-römischen als der
^rtnavtsch-gerntanischen Völker, hat ihre Hei-

St n.n"

1

vi

Ur cras'en
’ m dem Grenzgebiet von

Abraha

' Ic“P°«raien und Armenien, wo ja auch

Zew
' C c 'nstens a“fbielt. Hier sind Odin,

droait „T*!
der «ruskische Tina, hier Yg-

Balder ,1
' aj ^-v*oniscke Lebensbaum . hier

Die W.J i

°n ' S c^ec^em identisch gewesen,
e« der Kultur war bei den Semiten und

den mit ihnen eng verbundenen Völkern West-

asiens und Aegyptens: von dorther beeinflusst

sind die Griechen, Sprache und Hildung in Athen

und Sparta. Gar die Religion ist, zum minde-

desten bei den Athenern und Tbebanern, von

der semitischen nicht verschieden gewesen: aus

Zeus Hypsistos oder Elieus gleich dem Eljon

Melchisedeks, aus Zeus Meilicbios gleich dem

hebräischen Melekh geht der gemeinschaftliche

Urmonotheismus klar hervor, welcher zugleich

mit der bürgerlichen Verfassung und der Kultur

durch die phönicischen Kadmäcr nach Griechen-

land gekommen ist und hier in der Philosophie

und Poesie immerfort nachgewirkt hat. Aus jener

Zeit rührt bei den Griechen die Bekanntschalt mit

dem göttlichen Logos, dem Boten Gottes (Hermes),

dem Sohn Gottes, der selbst Gott ist (»Apollo

ist nach Schjott ein semitisches Wort, welches

„der Sohn“ bedeutet). Die andern Götter Griechen-

lands sind später angeeignet, meist ägyptischer

Herkunft. Hephaistos ist der memphitische Pult

mit dem hebräischen Artikel, Beweis: dieser wurde
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als Zwerg dargestellt, und jener lahmt; Athcna ist
!

Neit, dies mit dem Artikel ta die karthagische
,

Tanit; Zethos Set, und dgl. mehr. Vor den

Kadmäern haben vielleicht einmal die Aegypter

in Theben geherrscht. Nach alledem ist es jetzt

aus mit dem Indoeuropäismus: die Linguisten,

welche diese Theorie aufgestellt haben, sind von

der neueren Forschung ins Unrecht gesetzt, ge-

straft worden für ihre Geringschätzung der

alten Autoren und Ueberhebung der mensch-

lichen Vernunft. Nicht diese, sondern ein reli-

giöses Element ist Quell und Lebenskraft der

menschlichen Kultur von jeher. Griechen, Römer
und Germanen waren durch die ursprüngliche

Einheit ihrer und der israelitischen Religion schon

prädisponirt für ihre weltgeschichtliche Mission,

das Christenthum zu wahren und zu verbreiten.

Solche sind die Errungenschaften der wissen-

schaftlichen Arbeit, seitdem die Funde und Ent-

deckungen der letzten Jahre in ihr ein neues

Leben erweckt haben: durch ganz Europa sieht

man den Skcpticismus jener übermüthigen Ge-
lehrten zusammenbrechen; Besonnenheit und ge-

sunder Verstand übernehmen die Führung und

bringen die Traditionen der christlichen Religion

wieder zu Ehren.

Auf alttestamentlichc*m Gebiet vertreten Sayce
und Hommel diesen Fortschritt. Nach den neue-

sten Entdeckungen kann kein ernster Archäologe
die Geschichtlichkeit der mosaischen Darstellung

mehr in Zweifel ziehen; Hommel hat Wellhausen

tödtliche Streiche versetzt; die Monotheisten Abra-

ham und Melchisedek stehn wieder fest auf den
Beinen. Colonel Condcr, ein hochverdienter Ge-
lehrter, hat den Wechsel von Jahwe und Elohim
in den Büchern Mosis für blossen Zufall bei der
Umschrift aus der Keilschrift in die alphabetische

erklärt; die Amarnabriefe zeugen mit für die

Glaubwürdigkeit des Pentateuchs, denn wenn in

den Ckabiri die Hebräer zu erkennen sind, so
müssen diese ja wohl aus Aegypten gekommen sein.

Siehe da sobriete scientifique et bon sens
critique!

Schj. gehört zu denen, die über alles Mögliche
etwas gelesen und gedacht, aber kein einziges
Fach gründlich studirt haben. Auf S. 20 ist die
Diaspora der Juden unter den Griechen als eine
Fusion der beiden Nationen aufgefasst, als ob
auch nur im Christenthum „die beiden Völker zu
einer Nation verschmolzen“ wären! — Abschnitt
II enthält nur Vorschläge zur Ucbersetzung des
neutestamentlichen Textes an vier paulmischen
Stellen; darin ist manches alt, manches falsch,
hier zu erwähnen höchstens der Vorschlag, das
Wtwv 2 Ti 4, 8 mit „also“ „daher“ wiederzu-
geben. Herr Schj. brauchte jedoch nicht erst
Neugriechisch zu lernen, um diese Bedeutung zu
entdecken, da schon Passow-Rost sie bei Poly-
bius nachgcwiescn hat.

Amsterdam. W. Brandt.

A. Schiatter, Die Tage Trajans und Hadrians.

R. Foss, Leben und Schriften Agobards, Erz-

bischofs von Lyon. [Beitrüge zur Förderung

christlicher Theologie, hgb. von A. [Schiatter und

H. Crem er. I. 3.] Gütersloh, C. Bertelsmann,

1897. 100 u. 44 S. 8°. M. 2.

Schiatter will zeigen, dass den Anlass zu

dem grossen Aufstande der Juden unter Hadrian

132— 135 nicht, wie Schürer und Hamack nach

Gregorovius annehmen, der Bau von Aelia gab

— diesen habe Hadrian vielmehr erst nach dem

Kriege befohlen — , sondern durch das ent-

gegenkommende Benehmen des Kaisers sei den

Juden der Kamm so sehr geschwollen, dass sie

schliesslich sich gegen Hadrian empörten. Das

ist an und für sich schon ein sehr wenig plau-

sibler Entwicklungsgang der Ereignisse! Schl,

beruft sich zur Unterstützung seiner Ansicht auf

das Zeugniss der zeitgenössischen Juden; er

thut dabei so, als ob er zuerst auf dessen Be-

deutung für die damaligen Zeitverhältnisse auf-

merksam machen müsste. Das wird jeder eine

Selbsttäuschung nennen, der den betreffenden

Abschnitt in E. Schürers Geschichte des jüdi-

schen Volkes I, S. 562— 89 kennt. Schürer

nennt und verwerthet dort unter anderem die

Forschungen der mit den einheimischen Quellen

und der älteren Geschichte ihres Volkes sehr ver

trauten jüdischen Gelehrten Derenbourg, Gractz,

Hamburger und Jost, in deren Gesellschaft sich

Schl, zum Theil bei seiner Beweisführung be-

findet. Nun die Argumente, mit denen Schl,

operirt. Ein Beispiel für die Art und Weise,

in der Schl, sich seine Quellen zurecht macht,

damit sic für seine These sprechen: S. 45/6

zitirt er die jüdische Uebcrlicferung, dass die

Feste Bettir 52 Jahre nach der Zerstörung des

Heiligthums fiel. Er korrigiert diese Nachricht,

damit sie seiner Ansicht gefügig werde, die Ju-

den hätten vor der Bar -Kochba- Revolte wieder

einen Tempel in Jerusalem gehabt, dahin, dass

er von der Zahl 52 fünfzig Jahre abzieht! In

Wirklichkeit bezieht sich die Zeitangabe der

52 Jahre auf die Einnahme Jerusalems durch

Titus. Andre scheinbar für Scbl. sprechende

Gründe hat m. E. schon Schürer a. a. O. als

nicht stichhaltig abgewiesen. Hätte nur die wohl-

wollende Gesinnung, die Hadrian den Juden ent-

gegenbrachte, den grossen Judenaufstand von

132 veranlasst, so bliebe die Hartnäckigkeit,

mit der die Juden sich während des Krieges für

ihre Sache hinschlachten Hessen, ganz unerklärt.

Die schon von Schürer hervorgehobenen Mo-

mente: der auf die Baulust des Kaisers zurück-

gehende Befehl, Aelia zu bauen — der auch

nach Schürer erst nach dem Kriege zur völligen

Durchführung kam — und das Verbot der Be-

schneidung, das sich zwar nicht direkt nur gegen

die Juden richtete, diese aber in ihren heiligsten

Interessen tödlich verletzen musste, genügen
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vollständig als Zündstoff, der den jüdischen

Fanatismus zur Explosion brachte und erklären

auch die Zähigkeit der jüdischen Märtyrer wäh-

rend des Kampfes. Die Juden werden, als sie

am Anfang des Krieges das Glück auf ihrer

Seite hatten und Jerusalem besetzten, gewiss an

den Wiederaufbau des Tempels gedacht und

ihn in Angriff genommen haben, aber das vor

dem Aufstand fertige Heiligthum mit pomphaftem

Kult ist auf die Phantasie Schl.s gebaut. Schürer

hat den R. Aqiba in seiner Bedeutung für den

Aufstand etwas nebenbei behandelt — aber

eine L’eherschäUung dürften die auf R. Aqiba

sich beziehenden Worte Schl.s enthalten
:
„Es

giebt im 2 . Jh., wenn auf die einzelnen Persön-

lichkeiten für sich geachtet wird, weder im

griechischen Kreise noch in der Kirche einen

Mann, der so nachhaltig auf den Verlauf der
Weltgeschichte eingewirkt hat, wie er“ (S. 100).

Allen Respekt vor der grossen
,
auch in diesem

Schrifteben sich bekundenden, rabbinischen Ge-
lehrsamkeit Schl.s, von der er manchem Neu-
testamentlcr und Kirchenhistoriker etwas ab-
geben könnte, — solange er sie nicht kritisch

besser verwertbet, wird sie mehr schaden als

nützen.

Halle a. S. Georg Beer.
Foss stellt in 19 Paragraphen die Daten

aus dem Leben Agobards und das Wichtigste
über seine Schriften zusammen. Er versteht
Agobard als einen eclu christlichen Mann, dessen
Schriften aus einem tief religiös erfassten Inneren
hervorgegangen sind. Seine Feindschaft gegen
die Juden erklärt er aus ihrem Widerstande
gegen seine Bekehrangsversuche. Ohne die
l orscbung über Agobards litterarischr Hinter-
lassenschaft zu fördern, hat F. doch das Ver-
dienst. darauf aufmerksam gemacht zu haben,
»Hi unsicher unser Wissen über Agobard zum

eil noch ist, und durch die Mittheilung der
auptgedanken seiner Schriften wird er gewiss

nteresse an dem merkwürdigen Manne zu
Weben nicht verfehlen.

Halle a. S. Gerhard Ficker.

Philosophie,

J- Berdyczewski, Ueber den Zusainmen-

dl«!V
Wl

£
h
.

en Ethik und Aesthetik. [Berner Stu-
.* Ur l

?,lo*ophie und ihrer Geschichte, hgb. von

„ 2? "
?
Uch dem vf- «W* gelungen ist,

«ischen
*ie™ "'äeetlichcr Unterschied

Wmhl
" ethischcn un <l der ästhetischen

besteht, so hat er doch mit

BevreU ifef-*
*

^
e,‘igstens einen vollkommenen

«,71
" *d,efcrt - d:,ss " im Stande

d 2“ erkenncn ' ”Es g'cbtC
chlu8se, „nur ein inneres Leben

im Menschen, dessen Wurzeln jenseits seines

individuellen Daseins sich befinden und die in

ihm allmählich, stufenweise deren Unbewusstes,

Bewusstsein, Wille, Schauen, That zur Entfaltung

kommen hissen, ob sie in ethisches oder ästhe-

sches Schauen oder in Handeln und Schaffen

Umschlägen oder in Leben und Ausleben münden:

der innere Kern ist immer einer und derselbe,

der sich nach einem Gesetz vollzieht und wirkt.

Als endliche Wesen, die da neben tausend und

abertausend Dingen stehen und leben, müssen

wir räumlich rechnen und nach dem Quantum
des uns Ueberwiegenden messen. Das Maass
ist das Maass aller Dinge.“ (S. 57.) —
Wer im Stande ist, diese cinigermaassen orakel-

hafte Weisheit zu verstehen, wird vielleicht auch

im Stande sein, sie zu bewundern. Jedenfalls

kann sic dein Leser eine Ahnung von der philo-

sophischen Tiefe und Klarheit dieses Denkers

geben. Was wir für unseren Thcil über „den

Zusammenhang zwischen Ethik und Aesthetik“

denken, wollen wir Berdyczewski sagen, wenn

er uns ein wenig deutlicher gesagt haben wird,

was er darüber denkt. Auf die Mensur tritt

man nur mit einem Manne, der fechten kann; und

in eine Disputation lässt man sich nur mit Einem

ein, der denken gelernt hat. Ein Doktor der

Philosophie aber, dem seine philosophische Be-

gabung und Bildung erlaubt, „das sogenannte

Bewusstsein“, zu definiren als „ein blosses Ge-

schehen, ein Geschehen, das nicht über allen

anderen steht, nicht als etwas Hinzugekommenes

aus einem ganz anderen Reiche, sondern als ein

Stück Natur in dem Range jeder anderen, in

einem bestimmten Modus rein körperlicher Natur“

(S. 45) — ein solcher Doktor der Philosophie

ist noch nicht philosophisch satisfaktionsfähig.

Freiburg i. B. Ernst Grosse.

Unterrichtswesen.

L. Neubaur, Aus der Geschichte des Elbinger

Gymnasiums. [Beilage zum Programm Nr. 4o des

Elbinger Realgymnasiums.] Elbing, Buehdruckerci

Reinhold Kühn, 1897. 75 S. 4°.

Von den drei grossen Städten in Westpreusscn

Danzig, Thorn und Elbing hat die letzte bisher

am Meisten zur Verwerthung ihrer litterarischen

Hülfsmittel gethan. Die Stadt hat schon vor 20

Jahren ein Inventar ihres Archivs drucken lassen

und vor wenigen Jahren einen Katalog der reich-

haltigen Stadtbibliothek veröffentlicht; beide ge-

meinnützige Unternehmungen sind von Lehrern

an den höheren Schulen ausgegangen. Von sei-

nem Entstehen an war das Elbinger Gymnasium

der Mittelpunkt aller wissenschaftlichen Bestie-

bungen der Stadt: an ihm wirkten, um nur die

hervorragendsten Krätte unseres Jahrhunderts zu

nennen, Keusch, E. Volckmann und M. Tocppen,

der Begründer der historischen Quellenkritik in
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Altpreussen. Es ist daher mit Dank zu be-

grüssen, dass dieselbe geübte Feder der

Schwesteranstalt, welcher wir den Katalog der

Stadtbibliothek verdanken, es unternommen hat,

die Geschichte des Gymnasiums zu untersuchen.

Neubaurs Beitrage bestehen aus zwei Ab*

schnitten, im ersten, S. I — 36, erörtert er die

Schicksale der Rektoren des Gymnasiums im

16. Jh. und bringt aus den Quellen des Stadt-

archivs und der Stadtbibliothek von 1535— 1597

eine Liste von 20 Schulmännern zusammen, die

an der Spitze des Gymnasiums gestanden haben;

ihre Lebensschicksale werden nach den Universi-

tätsmatrikeln, heimischen, deutschen und polni-

schen Quellen auf das Sorgsamste skizzirt und

so für die Schul- und Gelehrtengeschichte eine

Fülle bisher unbekannter Daten festgcstcllt. Der
zweite Abschnitt, S. 37— 7 5, behandelt die inne-

ren Verhältnisse der Schule vom 16. bis zum
18. Jh., die Lage des Gebäudes — wobei der

Widerspruch, dass einige es an die Stelle des

Ordensschlosses, andere an die des Brigitten-

klosters setzen, nur ein scheinbarer ist, denn
das Brigittenkloster wurde auf den Trümmern
des Ordensschlosscs erbaut — , die Unterrichts-

gegenstände, Schulfeiern, Schulkomödicn, musi-

kalische Aufführungen und öffentliche Aufzüge,
die Ferien, Disziplin, Stellung, Gehaltsverhält-

nisse und Nebenbeschäftigung der Lehrer und
die Wittwenversorgung, stets nach den Akten
des Archivs. Auf Einzelheiten einzugehen ist

hier nicht der Ort: nur den S. I 1 erwähnten
Namen des Danziger Archivars (1893— 96) möchte
ich aus Goerke in Gehrke berichtigen.

Halle a. S. M. Perlbach.

Philologie und Litteraturgeschichte.

Hermann Oldenberg, Buddha. Sein Leben, seine
Lehre, seine Gemeinde. 3. vermehrte Aull. Berlin,

Wilhelm Hertz (Bessersche Buchhandlung). 1897.
VIII u. 4f>0 S. 8°. M. 9.

Von einer neuen Auflage in der Litteratur der
indischen Alterthumskunde berichten zu können,
ist ein nicht eben häutig wiederkehrender Fall;
besondere Beachtung verdient er, sobald cs sich
um ein Buch handelt, das, wenn es auch gemein-
v crständlich geschrieben ist und einen weiteren
Leserkreis ins Auge lasst, nichtsdestow eniger sich
auf streng wissenschaftlicher Grundlage aufbaut.
In diese Kategorie gehört das Werk des Kieler
Sanskritisten Oldenberg über Buddha, das seit
1881 wiederholt in deutscher Ausgabe und in

Uebersetzungen erschienen ist.

Die Aenderungen der 3. „vermehrten“ Auf-
lage erscheinen, von wenigen Abschnitten abge-
sehen, minder einschneidend als die Abweichungen
der vorhergehenden Aul läge gegenüber der ersten.
Alles in Allein darf man sagen, dass das Buch
sein altes Gepräge bewahrt hat; wenn cs trotz-

dem sich auf der Höhe der Zeit halten konnte,

so zeigt dies, welch glückliche Hand den Vf. bei

der ursprünglichen Bearbeitung geleitet hat.

Von den schon äusserlich auffallenden Ver-

änderungen der neuen Auflage sind in erster

Linie die Ausführungen über die Säi|ikhya-Pbilo-

Sophie zu nennen. In den letzten Jahren hat man

bei der Beschäftigung mit den philosophischen

Systemen Indiens vornehmlich auch zu der Krage

Stellung genommen, ob und inwieweit der Buddhis-

mus eine direkte Abhängigkeit von älteren Lehr-

gebäuden erweise. Die grundlegenden Unter-

suchungen Garbes über die Säipkhya-Philosopkie

haben zu weiteren Diskussionen angeregt, und

unter ihrer Einwirkung ist auch O. von seinem

früheren ablehnenden Standpunkt abgegangen;

er präzisirt nunmehr seine Ansicht, welche in dem
am Schlüsse des Buches beigefügten, insbesondere

auf Jacobis Theorie eingehenden Anhang (S. 443—155) näher begründet wird, dahin, dass nicht

das abgeschlossene Säijikhya-System, wohl aber

dessen ältere Vorstadien als Quellen für den

Buddhismus gelten dürfen (S. 65— 69).

Auf gesicherteren Boden — denn im Einzelnen

gehen in der oben beregten Frage die Ansichten

noch auseinander stellt uns die archäologische

Forschung, die durch die jüngsten Ausgrabungen

im nepalesischen Tcrai die Geburtsstätte Buddhas

und die in der Nähe belegenen Ruinen der Stadt

Kapila vastu bestimmt und dadurch einen interes-

santen äusseren Punkt in der Geschichte des

Buddhismus aufgehellt hat. ln O.s Bericht hier-

über (S. 110 f.)
1
), der sich auf Bühlers Mit-

theilungen an die Wiener Akademie stützt, w ird,

wie dies s. Z. begreif lich erschien, nur der Name
Führers genannt; inzwischen hat sich heraus-

gestellt, dass die theoretische Beihilfe Waddells

wesentlich schwerer ins Gewicht fällt, als es die

Bemerkungen Führers im Annual Progress Report

of the Arch. Survey Circle, N.-W. Provinces

and Oudh 1896/97, S. 2 vermüthen lassen. Alles

Näher«: findet man in der Darstellung des Falles,

die Waddell im Journal of the R. Asiatic Soc.

1897, S. 644 ff. gegeben hat.

Aus der Reihe der übrigen von O. hinzu-

gefügten Abschnitte seien hier nur kurz die neue

Erklärung der Kausalitätsformel (S. 27 1 — 27 3

f

und der Lehre von den „Gestaltungen“ (S. 282

— 287), die eingehendere Erörterung des Ver-

hältnisses von Buddha zu Mära dein Bösen

(S. 354— 358) und der ekstatischen Versen-

kungen (S. 3 0 1 -368) hervorgehoben. An zahl-

reichen Stellen hat der Vf. durch kurze Zusätze,

oft von nur wenigen Zeilen, frühere Aufstellungen

verdeutlicht oder erläuternde Beispiele vermehrt,

i So ist namentlich eine schärfere Charaktcrisirung

|

') Nach dieser Besprechung der neuen Funde und

i im Hinblick auf S. 116 musste der Satz S. 112 »Wir

glauben
,

dass die Sludt Kapilnvntthu einst vorhanden

|
gewesen ist“ gestrichen werden.
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der einzelnen Wendepunkte im religiös -philoso-

phischen Leben Indiens erstrebt und auf die zu

Grunde liegenden, erst durch allgemeinere ethno-

logische Erfahrungen aufzudeckenden Potenzen

bingewiesen. Man merkt hier deutlich, dass der

Vf. sich durch denselben Ideengang bestimmen

lässt, der für seine „ Religion des Veda“ maass-

gebend war, ein Werk, das aus vielen Gründen
und nicht zuletzt wegen der Materie selbst an

Popularität seinen „Buddha“ nicht erreichen kann.

Um etliche Einzelheiten anzumerken: S. 48
Asm. unterscheidet 0. mit Recht zwischen dem
Eingehen der Seelen Verstorbener in andere
Wesen und der eigentlichen SeelenWanderung
dir der akvedischen Zeit fremd ist. Ohne irgend
«eiche Abwandlung dieses Urtbeils befürworten
zu wollen, mag hier daran erinnert werden, dass
einige Interpreten des Rgveda schon aus diesem
die später so fundamental wichtige Lehre heraus-
zulcsen vermeinen (vgl. besonders Böhtlingk, Ber.
d. Sachs. Ges. d. Wiss. XLV, S. 92 und Geld-
ner. Vedische Stud. II, S. 288 f.). — Den An-
teil des Ksatriya-Standes an den philosophischen
Bestrebungen schätzt O. (S. 71) wohl etwas zu
gering; wie hier

,
so hat auch in der Beurtei-

lung des Charakters und der unmittelbaren
Wirkung von Buddhas Redeweise (S. 207) die
Ansicht Garbcs (Nord und Süd LXV, S. 222 ff.)
Wies für sich; wenngleich man unsere Auffassung
von gemuthbewegendem Predigtstil natürlich nicht

7
dcm fischen Geschmack jener Epochen

»dcntrfiz.ren darf, so erheischt doch die Thatsache,
»ekhe Grünwedel in seinem trefflichen Hand-

. * 7
er "Bu(,(ihistische Kunst in Indien“ S. 8

7 j

,n (,cn Vordergrund rückt, dass die
een des Buddhismus zuerst die nationalen Gren-

_
“ >e™ebritten haben, ernste Berücksichtigung.
Auch die Erörterung über den Begriff des

• "m verzeichnet mehr oder minder wichtige
ganzungenj es wird noch nachdrücklicher er-

hZn Vkht dcr Gedanke dys Nichts der

tTZT; 80ndern der der Erlösung,
u as

J

un8 der Jaina-Lehre vergleichend

Brabm^
e

°i i"
der Slatuirung der Idee des

tor die ilel Nirväpa

u enn
den Dahlmaonscben Theurien,

«llirr
!'

h
.

mi‘ Elnschr“nkungcn, Zugang se-

it i« Zurücklfaltung in diesem
F a“Karachi; Krankes kritische Be-

üurh
Cemralbl - <897, Sp. 1366 9.

150 gKr - Ges
- Jen;' xvi, s.

»ichtige
n ‘ches :in2udeutcn) geben hier

wie bei Dahlm
r2ei

f
e ' Uebcrhaupt ,ässt die Art,

iarttjin ,.

e wi“enschaftliche Forschung

Bedenken Lh
IC

J
d,cl>e Thesen ausmündet, starke

•“‘ftauchen: wenn er den Buddhismus

Werke«
z uniI

!'
,

C * er 'n se 'm'n selbständigen

J«i
»Hisinri- i

', “'kstcns «was gedämpft; in

T«itiou eid 3*"** Blättern“ bahnt die
SKh scho" Vieren Weg. um in den

I „Stimmen aus Maria-Laach“ den Gipfelpunkt der

|

aratorischen Leistung zu erreichen. An letzterer

! Stelle (LIII, S. 5 1 7 f.) vernehmen die Leser u. a.,

dass der Buddhismus sich in den durch die Kasten-

;

Abgrenzung gegebenen „organischen Aufbau des

j

sozialen Lebens“ „zersprengend und auflösend
einschiebe“, „die vielverschlungene soziale Ord-
nung mit seiner religiösen Gleichmacherei ver-
wische“, während Dahlmann selbst anderwärts
wiederholt — wie von einem so belesenen Ge-
lehrten nicht anders zu erwarten — die That-
sache zugiebt, dass von einer derartigen sozialen

Reformation beim Buddhismus keine Rede sei.
1

)

Aber alle seine Deduktionen dienen nur dem
Zwecke, das buddhistische System, dessen „sitt-

liche FäuIniss“ nicht stark genug herausgestrichen

werden kann, als plumpe Entlehnung brahmani-

schen Gutes zu entlarven, wobei es dann nicht

viel verschlägt, wenn im Eifer der Sache auch

der sonst so gerühmten brahmanischen Philoso-

phie die aufs Wort gleichen Komplimente („eine

(gewisse] Halbreife, vermischt mit einbrechender

(
sittlicher] Fäulniss“ : Stimmen aus Maria-Laach
LIII, 517 = „Buddha“ 192!) gemacht werden.

Gesetzt auch, die chronologischen Fixirungen

Dahlmanns wären klar erwiesen — was durch-

aus noch nicht der Fall ist —
, so liegt doch

ein weiter Abstand zwischen dem gewiss billigens-

werthen Bemühen, den Buddhismus, dessen Stifter

in seinen Licht- und Schattenseiten Zoll für Zoll

ein Inder war, wie jede derartige geistige Strö-

mung aus den Zeitverhältnissen heraus zu er-

klären, und dem Unterfangen, ihn als degenerir-

ten Abklatsch und jeder sittlichen Kraft bar ab-

urtheilen zu wollen.

Man verzeihe die Abschweifung! Es lag

zu nahe, das Bild, welches Dahlmann vom Buddhis-

mus entwirft, und das er auch in dem jüngst ver-

öffentlichten, vom Jesuitenorden approbirten Buch

über Buddha entrollt hat, neben die abgeklärte

Darstellung eines Oldenbcrg zu stellen. Dass

letzterer darauf verzichtet, in einem eigenen

Kapitel, wie dies häufig geschieht, Buddhismus

und Christenthum gegeneinander auszuspielen,

bedeutet keinen Mangel; das wird jeder zugeben,

der es beobachtet hat, wie wir bei solchen

Parallelen doch beiderseits nur die Ansicht zu

hören bekommen, welche die betreffenden Taxa-

toren von vorn herein bewiesen haben wollten.

Wenn O. buddhistische Anschauungen durch

Exemplifizirung auf das Christenthum beleuchtet,

so tbut dies der Objektivität der Darstellung

keinen Abtrag. Freilich wird man hin und wie-

der anderer Meinung sein dürfen als der Vt.

So ist an der buddhistischen Nächstenliebe wahr-

lich kein Makel zu linden, und die von O. selbst

gewählten Beispiele (die nordbuddhistischen I exte

*) An diesem Widerspruche «indem auch die gewun-

denen Vermittlungsversuche Dahlmanns („Buddha“ S.

199 ff.) nichts.
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bieten noch mehr an markanten Belegen) schließen

eigentlich jede Missdeutung aus. Warum daraus,

dass „der Weise — d. i. der das Erbarmen

habende — auf einer Höhe steht, an die kein

Thun der Menschen heranreicht“, einen Tadel

ableitcn (S. 342)? Wir könnten hierher auch

eine von O. in anderem Zusammenhänge neu

eingefügte Textstelle ziehen, welche besagt,

dass der Mönch auf seinem Almosengang gleich

froh ist, wenn ein anderer, wie wenn er selbst

etwas erhält (S. 415); nur müssen wir befürchten,

dass sich für O. die Wirkung durch den „kühlen

Hauch“ der Gleichgültigkeit abscbwächc. Warum
soll man ferner an der vom Vf. (S. 336) be-

tonten Erwartung des Buddhisten, dass gutes

Handeln sich nach dem Naturgesetz der Ver-

geltung belohne, einen sittlichen Anstoss nehmen?
Man bedenke doch, dass bei Wohlthaten, bei

aufopfernder Pflichterfüllung die Stimme des Ge-
wissens einen unmittelbaren Lohn gewährt, den
auch wir recht gut zu schätzen wissen, und über

solch idealen Egoismus kommt doch wohl der

beste Mensch nicht hinaus. Auch darüber, dass

speziell der Geistliche, der Weise der Wohl-
thätigkeit anempfohlen wird (S. 346), braucht

man sich nicht zu entrüsten, denn dieser ist

nach den Ordensregeln thatsächlich darauf an-

gewiesen — und überdies: hat sich denn ander-

wärts die Geistlichkeit gar so feuerfest gegen
materielle Güter abgeschlossen?

Der Gestalt Asoka's hatte die zweite Auflage
wenigstens ein bescheidenes Plätzchen gegönnt,
in der Vorrede bei Besprechung eines Scnart-
schen Aufsatzes, dessen berechtigten Kern O.,
nebenbei bemerkt, nicht deutlich genug heraus-
geschält hat. ln der neuen Auflage tritt jener
königliche Schirmherr des Buddhismus wieder
ganz in das Dunkel zurück. Es ist dies um so
bedauerlicher, als seine denkwürdigen Religions-
edikte — abgesehen von der eminenten Stellung,
die ihnen rein chronologisch gebührt, die
praktische Bethätigung buddhistischer Grundsätze
zeigen und auf die ethischen Anschauungen ausser-
halb des engeren Ordenskreises ein helles Schlag-
licht werfen. Hoffentlich cntschliesst sich der
Herr Vf. zur Anfügung eines solchen Abschnittes
in der nächsten Auflage, die ja sicher von dem
grossen Interesse beschleunigt werden wird, dem
jetzt der Buddhismus überall begegnet, von denen
angefangen, für welche Buddha das Schreck-
gespenst symbolisirt, vor dem Europas Kultur
gewahrt bleiben müsse, bis zu jenen (um die ex-
tremen theosophischen Schwärmer ganz bei Seite
zu lassen), welche mit Rliys Davids durch quellen-
mässiges Studium zu dem L'rtheilc gelangen: „Most
probably the world will come to acknowledge him
as, in many rcspccts, the most intellectual of
the religious teachcrs of mankind .... he was
the greatest and wisest and best of the I lindus“
(Buddhism, iu history and literature, S. 117).

Mit O.s Art zu zitiren kann ich mich

nicht immer einverstanden erklären. Würde
nicht die sorgfältige Heilung und vorsichtige Ab-

wägung sonst überall klar durchblicken, so könnte

man glauben, der Vf. sei manchmal mit sich

uneins gewesen, ob er seine Ausführungen nur

für die engere Zunft der Fachgelehrten oder

für ein grösseres Laienpublikuin berechnen

solle. Beiden gegenüber hat er nicht immer

die wünschenswerte Rücksicht walten lassen:

einerseits genügt es nicht , die Berufung auf

litterarische Quellen, wie dies oft geschieht,

durch blosse Anführungszeichen oder durch so

allgemeine Angaben wie „das Brähmana der

hundert Pfade“, „eine Upanisad“ u. dgl. m.

kenntlich zu machen 1

); weitere Kreise anderer-

seits dürften zu der Forderung berechtigt sein,

in einem einleitenden Abschnitt oder doch wenig-

stens in einer bibliographischen Uehersicht über

die hervorstechendsten literarischen Erscheinun-

gen Orientirung zu linden, welche den gleichen

Stoff wie O. behandeln. Besonders auffallend

ist, dass nach der eingehenden Berücksichtigung

des Senartschen Standpunktes der mythologischen

Erklärungsversuche Kerns gar nicht gedacht

wird. — Auch das Register verdiente bei einem

Handbuche, das man doch häufig auch in spe-

zielleren Fragen zu Rathe ziehen möchte, eine

weit ergiebigere Bearbeitung.

Ueber all diesen Kleinigkeiten und Rand-

glossen, wie sie sich in grösserer oder geringerer

Anzahl wohl jeder Fachgenosse bei Benutzung

des Buches anmerkt, soll aber die Hauptsache

nicht vergessen werden, und das ist zweifels-

ohne der Gesammteindruck. Ich gestehe rück-

haltlos zu, dass ich Oldenbergs „Buddha“

zu den nicht übermässig zahlreichen religions-

wissenschaftlichen Publikationen stelle, die man

ebensowohl mit Nutzen, als auch, was nicht ge-

ringer anzuschlagen, mit Vergnügen an der prä-

zisen Anlage und Durchführung liest. Die

deutsche Indologie darf sich des Besitzes eines

solchen Werkes nachhaltig freuen.

München. L. Schcrman.

A. E. Haigh, The Attic Theatre. A dcscription

of the stage and theatre of the Athenians, and of

the dramatic pcrlormances at Athens. 2. ed. revised,

entarged. and in part re-written. Oxford, Clarendon

Press (London, Henry Krowde), 1898. XVI u. 420 S.

8°. Geb. Sh. 12. 6 d.

Das 1889 erschienene Buch ist jetzt in man-

chen Stücken umgearbeitet, im Grunde aber das

alte. Die reiche neue Litteratur ist nicht gleich-

niässig benutzt, auch die ältere noch nicht ge-

nügend angeführt. Unbedeutende Sachen fort-

zulassen ist verdienstlich, aber Hauptwerke sollten

*) Auch der Hinweis auf das DevadQta Sutta kurz-

weg {S. 265) reicht nicht aus, um O.s Quelle für die

Erzählung von den fünf Götterboten aufzudecken.
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doch in einem Handbuche nicht fehlen. Ich suche

vergeblich nach einem Hinweis auf Rohdes Psyche

und v. Wilamowitzens Herakles. Und wenn für die

Beobachtung, dass vor 458 keine charakterisirte

Dekoration vorhanden war, seitdem eine Haus-

front den Hintergrund bildete, nur Reisch und

Jcbb zitirt werden, so berührt das doch be-

fremdend.

Für die Theateralterthümer wird man Albert

Müllers sorgfältiges Buch immer noch sämmtlichcn

neueren, auch diesem vorziehen, die doch alle

auf ihm fussen. Was 1889 Aufsehen erregte,

war die Theorie Haighs, dass es von Anfang

an eine niedrige Bühne gegeben habe, die all-

mählich zu der hohen hellenistischen umgewandelt
sei. Er hält sie fest und vertheidigt sie gegen
andere Hypothesen. Hauptsächlich wendet er

sich gegen Dörpfeld. Dass er ihn überzeugen
werde, ist auch jetzt nicht, oder jetzt noch
weniger zu erwarten. Hält Dörpfeld doch an

seiner „kleinasiatischcn Bühne“ fest.

Hasel- E. Bethe.

Engelbert Drerup, Ueber die bei den attischen

Rednern eingelegten Urkunden. fS.-A. aus dem
J4. SuppL-Bd. d. Jahrbb. f. klass. Philol.] Leipzig,
B. C. Teubner, 1898. S. 223—365. 8°. M. 5,20.

Es war in der Thal hohe Zeit, die weit
verstreuten Untersuchungen über diesen Gegen-
stand einmal zusammenzufassen, und der Vf., der
bisher sich durch einige Arbeiten über Isokrates
vorteilhaft bekannt gemacht hatte, konnte für
S€*nc Habilitationsschrift (München) keinen passen-
deren Gegenstand wählen. Er giebt einleitend
eine Geschichte der Frage von den ersten
weitein an den Urkunden der Kranzrede bis

tu AntonWestermanns allgemeinem Verdammungs-
nn eile 1859. Vom folgenden Jahre, wo Kirch-

einige Eigennamen aus Einlagen der ando-
1 «sehen Mysterienrede auf gleichzeitigen In-

^
n tc

;

n nac h"'ies, schreibt sich der Umschwung,
«er mächtig beschleunigt wurde, als 1867 Ulrich
°e

£
r

.

e 'nc Inschrift veröffentlichte, welche
l0 'age der Rede gegen Makartatos be-

_

ngte. Seitdem haben Einzeluntersuchungen
n*r mehr Urkunden, freilich bei Weitem nicht

^ er^a,nmungsurtheil entzogen. Für
n£n grossen Theil bleibt es bestehen; über
_

bmlagcn der Kranzrede sind die Akten ge-
u„c, dcr Vf. hat sic deshalb

dem

n * IC ^nlersucbung einbezogen. Aus
eiKgegengesemen Grunde, weil niemand

an einV
rn5t

!

Ch in Zweifel zlcht
' gcht der Vf.

<fer Km
n n ^rliundpn der Mysterienrede und

Grunn,.
^caira vorüber, eine andere

st^kurz h" t*
Schlussworlc S. 361 f. wenig-

•btücke <!

' rU rt ^'C me ‘sten und wichtigsten
Si"d einer au*fahrlichen und be-

"ach Ctwl„?
reC

,
hU
D
ng unter2°een und dabei

Hnt Prozessurkunden geschieden.

Das Ergebniss ist ein wesentlich positives. Nur
die Einlagen der Timarchea des Aischines sind

ganz zu verwerfen , in der Midiana sind die

Zeugenaussagen gefälscht, die Gesetze wenigstens

zum Theil echt, und ich meine, dass der Vf.

hier in Verwerfung des Gesetzes über die Klage

ußpew; irrt. Alles andre ist echt, auch der viel-

angefochtene Heliasteneid.

Von Einzelheiten möchte ich nur erwähnen,

dass (S. 27 7) in dem Gesetz betreffend straf-

freie Tödtung (Dem. XXIII 53) die schwierigen

Worte
*?i

Sv oJüj x«*8tXu>v, die schon dem Harpo-

kration so viel Kopfzerbrechen verursachten,

dass er sie an drei Stellen zitirte — korri-

girt werden: 4) 4v SicXm xaö-tkwv. Ich fürchte in-

dessen, sie werden dadurch nicht deutlicher und

würden, wären sie verständlich, nur das vorher-

gehende iv ftfRoi!: äxujv unnütz wiederholen. Bei

dem Intestaterbgesetz (S. 283) hätte der Vf.,

meine ich, gegen die „Authentizität* der Er-

klärungen des Isaios, dieses geriebensten aller

Sachwalter, misstrauischer sein sollen. Uebri-

gens erklärt er VII 20 gar nicht, sondern be-

hauptet zu zitiren und zitirt offenbar ungenau —
schwerlich ohne Nebenabsicht. Auch in dem

Vertrage der Lakritosrede (S. 322) erscheint

des Vf.s Ergänzung entbehrlich. Das Wort

elcß<iX)i6tv im Sinne von „(in den Pontos) er-

fahren M war unter den Rhedern damals gewiss

ohne Weiteres verständlich, wenn es für uns

auch des Scharfsinns Boeckhs bedurft hat, diese

Bedeutung zu erkennen.

Ein Schlusskapitcl behandelt die in den Pro-

zessurkunden vorkommenden Eigennamen mit

Angabe der inschriftlichen Nachweise und einem

alphabetischen Verzeichniss der bisher auf In-

schriften noch nicht gefundenen Namen.

Hirschberg i. Schl. Th. Thalheim.

Deutsche Privatbriefe des Mittelalters. Mit

Unterstützung der K. Preussischen Akademie der

Wissenschaften hgb. von Georg Steinhausen.

I. Bd. : Fürsten und Magnaten, Edle und

Ritter. [Denkmäler der deutschen Kulturgeschichte.

I. Abth. : Briete. 1. Bd.] Berlin, R. Gaertner (H. Hcy-

felder), 1899. XIII u. 454 S. 8". M. 15.

Das vorliegende Buch bildet den ersten Theil

eines gross angelegten und weitaussehenden

Unternehmens, dessen Plan der rührige Hgb. in

seiner Zeitschrift für deutsche Kulturgeschichte

(X. F.) S. 438—450 des Näheren entwickelt

hat. Darnach hält er es für wünschenswert,

dass die Monument» Germaniae Historica durch

Publikationen ergänzt werden, welche den Inter-

essen der Kulturgeschichte dienen. Er schlägt

vor, es seien in mehreren Abtheilungen Reihen

von Denkmälern aus dem Ende des Mittelalters

herauf ungefähr bis zur Mitte des 17. Jh.s zu

veröffentlichen: Privatbriefe, Hof- und Pohzei-

ordnungen, Haus- und Tagebücher, Reiseberichte,
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Inschriften (!), Inventare, Haushaltungs- und Han-

delsbücher. Für dieses Vorhaben verlangt er

offizielle Unterstützung: ‘wir wollen auch unsern

Platz an der Sonne’, sagt er a. a. O. S. 449,

und hofft auf private — eine Erwartung, die,

nach dem Verhalten v. Mevissens zu Lamprechts

Wirtschaftsgeschichte, des Freiherrn Heyl von

Hermsheim zu Boos’ Rheinischer Städtekultur,

nicht unverständlich und, gemessen an der frei-

willigen Steuer, welche sich wohlhabende Männer

in England, Frankreich und den Vereinigten

Staaten für Zwecke der Wissenschaft aufcrlegen,

sogar beschämend selbstverständlich ist. Für

sich hat Steinhausen in der geplanten Samm-
lung die Herausgabe von Privatbriefen gewählt,

was ja Niemanden überraschen wird. Denn er

hatte, im Anschluss an Gustav Freytags Be-

mühungen um persönliche Dokumente alter Zeit in

den klassischen ‘Bildern aus der deutschen Ver-

gangenheit’, die Geschichte des deutschen Briefes

zum Gegenstände eines besonderen Werkes ge-

macht (1889. 91), das ziemlich allseitig will-

kommen geheissen wurde. In der That war es

ein sehr glücklicher Griff, dem es nicht zum
Tadel gereichte, dass die Beschränkung des Vf.s

auf das stoffliche Interesse darin bestimmt er-

kennbar wurde, und dass er sein Thema sehr

scharf gegen philologische und Iitterarhistorische

Studien bin abgrenzte, die Arbeit über die Ent-

wicklung der Briefformeln, über die Wechselbe-
ziehungen zwischen Brief und Litteratur bei Seite

schob: schien sein Buch in manchem Betrachte

einseitig, so war es doch ein gutes Recht des

Vf.s, seine Aufgabe selbst zu umschreiben, und
vielleicht war sie nur in dieser engeren Fassung
lösbar. Daraus erklärte sich wohl auch, dass

dem lateinischen Briefe, der Jahrhunderte lang

vor und geraume Zeit neben dem deutschen be-

stand, von Steinhausen keine Beachtung gegönnt
wurde, zugleich ein Hinweis darauf, dass der
Abschnitt des ‘Mittelalters’, den er studirt, nur
die zwei letzten oder, genauer gesagt, das letzte

der zu diesem Zeitraum gehörigen Jahrhunderte
befasst. Auch in dem neuen grossen Unter-
nehmen zeigt sich diese engere Auffassung von
‘Mittelalter : unter 590 Nummern sind nur 25
vor dem 15. Jh. entstanden. Das liegt klärlich

in der Beschaffenheit des vorhandenen Materials
begründet. St. hat überdies schon früher deutsche
Privatbriefe publizirt, in seiner Zeitschrift 1, 93 ff.

3, 21 2 ff. und die Paumgartnersche Korrespon-
denz im 204. Bande der Bibliothek des Stutt-
garter Utterarischen Vereines; er darf sich also
für durchaus gerüstet zu seiner umfassenden
Edition halten.

Diese umschlicsst in ihrem jetzt veröffent-
lichten 1. Bande zwei Abtheilungen: Fürsten
und Magnaten (nach Fickers Terminis), Edle
und Ritter, die eine mit 512, die andere mit
78 Nummern. Es leidet keinen Zweifel, dass

die zweite Gruppe noch bedeutend vermehrt

werden wird, sobald die Bestände der Archive

des deutschen Adels aufgenoinmen und zugäng-

licher sein werden, was für Oesterreich unter

der Obhut eines dafür zusammengesetzten Archiv-

rathes bereits im Gange ist. Jedesfalls hat St.

den von ihm ausgebreiteten Vorrath mit grosser

Mühe zusammengebracht. Hauptgrundsatz bei

der Aufnahme der Stücke war ihr privater Cha-

rakter; Politisches bleibt in dem Grade ausge-

schlossen, dass Stellen dieses Inhalts aus priva-

ten Briefen einfach weggelassen worden. Etwa

vier Fünftel des Materiales hat der Hgb. selbst

kopirt, schon gedruckte Stücke kollationirt. Be-

rücksichtigt sind alle Gegenden Deutschlands;

wenn der äusserste Westen wegen der Jülicb-

Berg-Geldernschen Archive, Franken und Sachsen

wegen der Korrespondenz des Kurfürsten

Albrecht Achilles und seiner Familie, sowie der

sächsischen Herzoge, besonders bevorzugt schei-

nen, so war das unvermeidlich. Mit dem Jahre

1500 schliesst die Sammlung ab. Ueber die

Aufnahme einzelner Gruppen könnte man mit

dem Hgb. rechten, z. B. hätte ich den Brief-

wechsel zwischen König Max und Sigismund

Prüschenk, der durch Victor von Kraus gedruckt

wurde, ausgeschlossen, doch lassen sich Gründe

dafür und dawider geltend machen. Mehr ist

dagegen einzuwenden, dass eine ziemliche An-

zahl von Nummern nur Regesten von Briefen

bringen, freilich besonders aus solchen, die bloss

von Hunden, Falken, Pferden und Turnierzeug

bandeln. Allein der Hgb. hat eine Menge ähn-

licher Stücke ganz oder theilweise in die An-

merkungen untergesteckt, bisweilen auch wich-

tige, und sein Verfahren wird in diesem Punkte

dem Vorwurf der Ungleichmässigkeit nicht ent-

gehen. Doch will ich darauf nicht verweilen

und lieber rühmend anerkennen, dass die Samm-

lung uns eine ansehnliche Masse neuen Stoffes

zuführt, dessen Ausbeutung für verschiedene

Richtungen wissenschaftlichen Forschens wertb-

volle Ergebnisse liefern wird. Mit diesem Danke

verbindet sich der aufrichtige Wunsch nach

dauernder Fortsetzung des ganzen Unternehmens.

Ich spreche das um so rückhaltloser aus, als

ich leider genöthigt bin, wider die Behandlung

der publizirten Texte durch St. mehrfache Be-

denken zu erheben und mit jenem Wunsche die

Hoffnung zu verknüpfen, dass die folgenden

Bände besser und sorgfältiger bearbeitet sein

möchten.

Meine Einwendungen kehren sich nicht gegen

die Grundsätze der Edition, für w eiche St. (S. XI)

die Weizsäckcrscben Regeln modifizirt hat: das

muss heute jeder Herausgeber spätmittelhoch-

deutscher oder frübneuhochdeutscbcr Texte je

nach Hedürfniss thun. Darin sind aber doch

wohl alle einig, dass wirkliche Schreibfehler, die

das Verständniss stören, berichtigt werden müssen.

D
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Allerdings kann ich nicht immer bei den Irr-

ibümem in den Texten St.s behaupten, dass sie

auf Schreibfehler ihrer Aufzeichncr zurückgehen
;

ich muss cinräumen, dass auch Lesefehler des

Hgb.s vorliegen können. Zu dieser Vermuthung

wird man gedrängt, wenn es sich bei der Inter-

punktion zeigt, dass St. die Texte vielfach

nicht richtig verstanden hat. Und dasselbe lehren

zahlreiche missrathene Sach- und Worterklärungen

in den Anmerkungen. Um meine Behauptung,

der figb. sei zur Zeit seiner gewiss schwierigen

Aufgabe noch nicht völlig gewachsen, zu er-

härten, sehe ich mich gezwungen, eine ziemliche

Liste von Stellen vorzulegen. Dabei mussten

die Fälle fast ganz wegbleiben, welche sich

auf Mängel der Interpunktion beziehen, weil

deren Besprechung zu viel Raum erfordert hätte,

t'nd weiter darf ich versichern, dass die ausge-

hobenen Stellen nur einen sehr kleinen Thcil
der wirklich vorhandenen tadelhaften ausmachen

;

ich darf hier Proben bringen, kann jedoch die

Sache nicht erschöpfen. Dabei zähle ich die

Zeilen der einzelnen Stücke, was St. unter-
lassen hat.

Nr. 2, Z. 10 byllich in mAgelich, 1. inde.
Z. 16 war besser bys zu ergänzen. Z. 24
inbonden lehrt, dass die 'Krankheit’ der Frau
Uertrud im Regest Schwangerschaft war. Z. 45
I- din statt den. 3, 14 war nicht gayn zu
gajnz zu ergänzen, sondern gayr zu lesen
»ie 19. 4, 12 I. mAechten statt mftechen.
18 a ^ so a ^se *ch vernoyraen hain ain vflels-
g' n r 1. vdelgin = Vögelchen, ein Sprichwört-

er Ausdruck, y lanc y me ist nicht, wie
®* *"»• auf derselben S. 7 will, ein Sprach-
iger (Lexer 1, 1413), vgl. auch 4, 20 f. 5,
11 '. docl> dych. 6, 7 I. ein wenich

*• 9
. 21 1- insach statt ansach. 13

st

.

urc^ das Stück hin vrftwe zu lesen, nicht
jittt. 14, 5 war doch zu sagen, dass gevet
-£eieit ist, sowie 13 zilen zu erklären war
ued nicht erst S. 17 Anm. 19. Bei vielen wirk-

I!ü
&hwicnRkd":n kssen die Anmerkungen
upt im Stich, sodass man darüber unklar

l 4

' 0J dcr Hg*>. Sie gelöst hat oder nicht.
’ l

^

1 nur l 'as Relativpronomen in nicht un-

'3 4 1

C

i”
^™s,rukt 'on weggelassen worden,

n
J

• ( at für dar; in 2 entfantgen und
ntge sieht wohl richtig tg aus tie. 25, 3

I L,
'St ge* iss <5agen ’. nicht ‘zeigeu’. 28, 4

statt dielen. 35, 20 ff. die

Maroir!.

C C " *10scn
> welche die Herzogin

liat m .

e
1°™ ®raunsck"’eig in ihren Klöstern

um! der Je““'?’
*ind ‘Strümpfe’, nicht ‘Hosen’,

sondern

KaS
,

d 26 lst nicht ‘Kleid’, ‘Hülle’,

•• ’ü
das Messgewand, Du Cange

ord'ross
fehlt si ‘ 41 - 11

15 1. w
erdruss

, nicht ‘Ueberdruss’. 42,

sagt uns
*_StaU Wan

’ ^entl der f*assus heisst:
was wir um unsertwillen nicht zu

thun beabsichtigen. 47, 23 1. eur statt eu. 50

heisst es im Regest: 'Bittet um ein Geschenk’,

indes doch nur ein gutes Wort für die Spiel-

leute eingelegt wird. 62, 14 1. des doch von
den genaden gotes nicht enist (statt: einst)

innehielt —
;
24 1. an der statt ander; 25

nach wären Strichpunkt. 63, 8 püte ist der

conj. prät., nicht präs. 73, lOf. ergänzt der

Herausgeber die Worte: das von mir in

guter fruntschafft zu hände durch zu

Deinen, aber irrthümlich, denn hande ist

der Dativ des deklinirten Infinitivs hän. 16

erklärt St. schampper als 'verschämt’; das

ist freilich die erste von den Bedeutungen,

welche Lexer 2, 648 f. für das Wort ansetzt,

doch erst die zweite 'unzüchtig, schandbar’

ist hier brauchbar, wie der Gegensatz zu

dem folgenden erber beweist; überdies ist

schampper auch noch komparativ, was der

nächste Brief 74, 5 bestätigt: fromer, dann
ir. 85, 2 1. Genediger; 15 und 25 ist beide

Male in falsch durch 'nicht’ übersetzt, das erste

Mal war vielleicht zu ändern; 28 1. für statt

fiir; 32 des weit ich mich erwegen heisst

nicht : 'sich zu etwas entschlossen’, sondern im

Gegentheil: dieser wollt ich mich entschlagen,

sie würden mich nicht ärgern. 86, 7 1. eme
statt ene. 91, 8 1. stein statt stoln. 92,

16 1. mylteclich statt mylterlicb. 93, 7 1.

drorigen oder drurigen. 96, 6 1. beschwer-

nus — treulich. 101, 2 da das heylge blüt

gar gncdeclichen rast= ruht (nicht von risen

= niederfallen). 105, 1 1. l) wer statt Wüer;
auch die übrigen analogen Formen in dem Briefe

sind nur Fehler. 106, 10 corplon bezeichnet

nicht ‘Kerbelkraut’, was in den Zusammenhang

gar nicht passt, sondern Kariofel, Kariopel

= Gewürznelken; 19 gestasses = Hachee;

1. mandelmilch; 20 ressin sind Rosinen; der

Brief ist sehr mangelhaft komrnentirt. 107, 20

1. versturzt. 111, 15 dennen wird wohl

dienen heissen sollen. 18 nach Oesterricb

fehlt wappen. 115, 2 1. der für den; da-

gegen sind 3 uwr, 22 sterbingt und 32

lancklivich in Ordnung. 116, 2 ob brecht

hier ‘Pracht’ und nicht = braht, Lärm, Spek-

takel ist, scheint zwciielhaft. 117 ins Regest

gehört, dass Konrad von Ramstein die 'I ochtcr

jetzt sendet, was 2 f. steht. 121, 16 sendet

Albrecht Achilles seinem Sohn 200 Gulden,

kaufst du hess; St. meint ‘Heu’, das wäre

ein schöner Haufen gewesen! hess ist das ale-

mannische b a* z e ,
das auch nach Franken und

Mitteldeutschland gekommen ist und bedeutet

'Kleidung’. Mit diesem Worte hat der Hgb.

Unglück: 512, 36 schreibt er es mit grossen

Anfangsbuchstaben und meint, das werde die

Hofmeisterin sein, obzwar cs dort heisst: wann

ich die lies von mir liess, ir liest mich

nackend geen bei der weise, und sag
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ine, was dein gebrechen sind an sleyern,

an undcrrucken, an hemdcn und andern),

was dir gebricht. 128, 16 fehlt nach jag-

hünd dem Sinne nach: ausser solche — . 130a

7 heisst heiligen schwerlich ‘plagen, quälen’;

es wird ein Scherz sein mit hcligen = heiligen,

sacrare. Viele Male schreibt St. in seinen An-

merkungen einfach die Bedeutungen aus, welche

die von ihm gebrauchten Wörterbücher an erster

Stelle ansetzen, ohne zu beachten, dass sie für

seinen Text nicht passen. 132, 14 fehlt sage
nach glaub wirdige. In Nr. 141 duldet der

Hgb. 13 mal die falschen Lesungen seines Ko-

pisten (hant für haut, lanst für laust usw.),

weil er nicht weiss, dass alem. schwäb. au für

ä steht. 143, 11 braucht gelt nicht geändert

zu werden, der Passus bedeutet: cs wäre uns

nichts werth, wofern nicht — . 149 heisst es

im Regest: ‘sendet Hunde und Schützen’; aber

schützen 4 ist ein spasshafter Ausdruck für

‘junge Hunde’; 7 1. racrcrn statt inerem.

153, 34 sunst gewurdt euch nit ist nicht

aus 'gewirden, verherrlichen’, sondern aus ge-
worren zu erklären und heisst: ira übrigen är-

gert euch nicht! — 158, 11 das kurtz knotel
braucht nicht berichtigt zu werden, cs ist ein

Kiemen mit Knoten, wie Schuster und Schneider

ihn noch jetzt zuweilen als Maass benutzen;

18 gestuften kommt nicht von ‘gestiften, insti-

tuere’, das wäre sprachlich und sachlich unmög-
lich, sondern von gestüefen = zu etwas an-

stiften, aufhetzen; 34 1. ensie statt einse.
Der Brief, den der Hgb. S. 115 als ‘undatirt

und vielleicht in eine andere Zeit’ gehörig in

der Anm. abdruckt, ist die Antwort auf den
unter Nr. 103 gedruckten; im Text heisst

neier nicht ‘Narr’, sondern ‘nur eben erst’.

162, 9 hortin gehört zu dem gestrichnen wir;
der Plural wäre hier nicht respektvoll genug.
167, 6 berieten kommt nicht von ‘bereiten’,

sondern von ‘berihten’. 172, 15 flockreden
sind ‘Flugreden’, vgl. DWtb. 3, 1847: lliegende

Reden, Gerüchte. 187, 10 ist nicht zu schrei-

ben eitel lichenlcut und wunderlich aus Lexer
mit 4

1 rauerleute’ zu erklären, sondern: eit et-
liche leut = nichtsnutzige, verlogene Leute;
13 mit der prozen erklärt der Hgb. nach
Schmcller: ‘Der Brotz, Karren mit zwei Rädern’,
was ein Mask. ist; hier steht aber: ‘mit der
Procession

,
vgl. 208, 13: mit der processen.

189, 11 das ich mich dy fasten also k cstig
heisst nicht ‘beköstigen’, sondern ‘kasteien’.

S. 137 Anm. 6 gerwit ist nur aus gewirt ver-
schrieben und die Erklärung aus gerwen un-
nütz. 196, 14 brestig ist nicht in ‘kreftig’ zu
ändern, das weder sachlich passt noch diesem
Sprachgebrauch angehört, sondern in brostig,
broschig= ‘dick, aufgedunsen’ nachSchmeller *1,

366, von brossen vgl. DWtb. 2, 399. 25 I.

elent für elem. 198, 14 das gerint (ge-

riemt?) welsch gepent, — das geleysent
mit dem ge weber — war nicht ‘gleisscnd

mit der Bewegung hin und her’, wie der Hgb.

aus Lexer irrthümlich zum Theil entnimmt, son-

dern ‘bestrickt (= gelismet) mit dem Gewebe’.

202, 12 sreberin wird nicht die ‘Stieberin’,

sondern die ‘Schreiberin’ von Nr. 191 sein.

221, 7 bürg wird schwerlich für ‘bursch, börse’

stehen oder ein Gebäck bedeuten, sondern

schwäb. für gewürke geschrieben sein und ein

Gewebe oder Wirkwerk bezeichnen; 13 1. und

wer üch fruntlich sie, die — . S. 157

Anm. 5 muss es heissen nymmt zu wandel
(nicht raynnt). 227, 21 verrückt kommt

nicht von verrücken = ‘sich an einen andern

Ort begeben’, sondern von verruochen — ver-

mutlich 255, 17 1. aiendern st. aiendenn.

262, 32 I. billich st. unbillich; 52 nach un-

nützlichen fehlt ufwand; 60 nach wesenn
fehlt dann ich; dagegen gehört 66 der falck-

ner nicht in den Text. S. 187 Anm. 1 die

Heilige heisst Kyneburga, Cimburga, nicht *Cim-

barka’. 283, 18 I. widerbi(e)ten st. wider-

beten. 285, 8 I. loff st. leff. 304, 3 1. mer
st. inen. 309, 16 nach doch erg. nit. 311,5

anders myn sach wer ganz naust — ist

nicht aus neizen usw. zu erklären, sondern =
n-j-cust = nichts; der Hgb. hat das zugehörige

eust S. 21 1 Anm. 2, S. 243 Anm. 12 verstanden.

332, 15 1. verseh statt versteh. 342, 6

dat wyllen wie ein senden mith Bever-

neste heisst nicht etwa: durch einen Mann die-

ses Namens, sondern mit be wernesse = aut

sichere Art. 360, 15 fehlt wy nach gerne;

23 dar juwer leven grotter macht ane

boiegen iß bedeutet nicht ‘mehr daran liegt’,

sondern: woran Euer Liebden mächtiger sind.

375, 12 gewasses roß ist kaum ein ‘scharfes,

scharfbeschlagencs’, sondern ein ausgewachsenes.

377, 9 vrie backen ist kaum in dric (besser:

dries) zu ändern, sondern aufzufassen als: un-

geniert, nach ßedürfniss backen. 378, 13 I. wie

(statt wider) ferding. 385, 3 wercklichen
sc hin heisst nicht ‘wunderbar’, sondern: werk-

tätiges, tatsächliches Zeugniss. 389, 31 1.

des für das vor nicht. 393 wünscht die

Markgräfin Margarete von Brandenburg zu CÖln

an der Spree nicht, ihr Bruder Friedrich in

Schwabach möge ihr im September das Bauch-

fleisch eines Hirsches schicken (wambe ist

fern.), sondern eynen hirschwamcn = hirz-

swam, Hirschschwamm, eine MedizinalpHanze

DWtb. 4, 2, 1570. 429, 6 full er sind

‘volle Ehren’, nicht ‘viel’. 446, 4 Hannß
Truck us — ist das ‘Truchsess’? vielleicht:

Trockau? 15 1. yr statt yn. Nr. 452 bedankt

sich Kurfürst Johann von Brandenburg bei Her-

zog Magnus von Mecklenburg: der gesandtn
spurten, wobei der Hgb. aus Walters kurzem

Wörterbuch die Erklärung beifügt : ‘die getrock-
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neten Kchlstücke, Keblgräten und sonstiger Ab-

fall von Stock- und anderen Fischen' — ein selt-

sam fürstliches Geschenk ! Es werden doch wohl

‘Sprotten' gewesen sein. 469, 10 dan ich han

heut xu hallt gelassen, gewiss nicht habt,

sondern hant: an der Hand Ader schlagen lassen.

XV. 489, dass am 26. November für die Advent-

fasten 'Netze
1 geschenkt werden, ist auch dem

Hgb. unwahrscheinlich; cs werden Fische sein:

schnäpel, lat. nasus, vgl. Frisch 2, 210. Nr. 520
wird wohl wiederholt nicht gnuttun, sondern

gnuctun zu lesen sein. 532, 32 1. Hanü,
nicht hauü. 536, 8 so wöllt ich mich sein

verwegen heisst nicht: Vieh wozu cntschliesscn',

sondern vielmehr: darauf verzichten. 542, 1 2 f.

an enkcher rnue übersetzt der Hgb. mit:

‘ohne einige Mühe’; es heisst: ohne Euch zu

bemühen. 549, 21 1. miner herren vgl.

552, 43. Lintach in der Anm. wird nicht

•Lindach', sondern •Lindau' sein. 552, 4
rappenhuben sind hier soviel wie 'Krähen-
scheuchen’, die Anm. ist unrichtig; 35 I. din
(statt die) er; 37 fürschlag ze tünd heisst
hier: vorzugreifen. 556, 52 I. chegcr statt

degen. 557, 9 Martine Tulmäcz ist der
Dolmetsch. 565, 4 1. uff inn inn gang, d. h.

auf und hinein gehe bei Nacht — nicht: ‘Jemand
als Mittelsperson w'ählen*. 571, 7 neytne heisst
'Niemand’, nicht ‘Name’. 575, 6 vatter ist

nicht 'tür Gemahl verschrieben’, sondern bedeutet
der Gemahl = Hausvater.

Mit dieser Auslese wird es genug sein, ob-
zwar in ihr z, B. alle Stellen mangeln, an denen
<crMgb. gemäss den Kenntnissen, welche die
Anmerkungen sonst bei den Lesern voraus-
setzen, hätte eine Erklärung beibringen müssen,

er nicht gebracht hat. Vielleicht erscheint St.
icse Liste mit einem seiner Lieblingsausdrücke

als blosses 'Quarkpeitschen’. Denn solche Fehler,
WSC

T;
L

h!er ‘^gelegten, sind ihm bei allen sei-
DCn ^ eren Briefpublikationen auch schon be-
Wet, ohne dass er daraus die Anregung zu

gegcn sich se,bst geschöpft

F*T
,ch mc,nc aber: wer sein Werk als eine

-.mung zu den Monument» Germaniac be-

trnV.

Ct

D.r t
SC" dera l 'egl vor alle,n die

g ^ ,

' 1 die dort meisterlich bewährte
dcr Vorbereitung auf seine Aufgabe an-

b-stn
!’clli*den der Editionen St.s

er km*-
aus e ' nem Grunde erklären:

kunfi

" nK
\
^deutsch. Das wird er in Hin-

u
racllllolen müssen oder eine

“gscie Hilfskraft seinen Arbeiten beizichen.

®ertun.

nU" SC ' m ' r zum S^luss noch eine Bc-

wirj
',”,

St‘1UCt ' Mit grosser Lebhaftigkeit

schichte iJu."
Um

.

<la

f
Recht der Kulturge-

gestritten, i„ .Jen Kreis der anUnivrro.w 'ÜT“*
,n ucn *^reis der an de

tu «ni,.

'n

r

b'b
:

,nJdten Disziplinen aufgenomim

eicht ein ~
C

c.

ÄSSe atd diese h'rage hii
’ ein Sta”dpunkt jedoch ist schon darat

klar, dass ich die deutsche Philologie als eine

historische Wissenschaft verstehe. Weitläufiges

Theoretisiren dünkt mich unergiebig, wichtig hin-

gegen, dass durch umfassend und eindringlich

ausgerüstete Arbeiten der Berechtigungsnachweis

für eine Sonderstellung der Kulturgeschichte er-

bracht werde. Das geschieht, seitdem die heute

in Historie und Philologie geforderte Vorbildung

und methodische Schulung auch für kulturhisto-

rische Studien unerbittlich verlangt wird, damit

des voreiligen Gencralisirens
,
der dilettantischen

Kuriositätensucht, der populären oder halbpopu-

lären Abhandlungen wirklich einmal ein Ende
werde. Dann, aber auch nur dann, wird die

Kulturhistorie als selbständige Disziplin die Ach-

tung und Anerkennung sich erwerben, welche

sie durch allgemeine Betrachtungen nicht zu ge-

winnen vermag. Der vorliegende Band von

Steinhausens 'Privatbriefen
1
wird m. E. zur Er-

reichung dieses Zieles schwerlich etwas bei-

tragen; den Wunsch und die Hoffnung spreche

ich aber getrost aus, cs möge dem jungen und

wirklich strebsamen Hgb. vergönnt sein, durch

die folgenden Theile seines grossen Werkes
einen erfreulicheren Eindruck hervorzurufen als

durch den hier besprochenen.

Graz. Anton E. Schönbach.

Helene Richter, Percy öyssbe Shelley. Wei-

mar, Emil Felber, 1898. 1 Bl. u. 640 S. 8 J mit dem

ßildniss des Dichters. M. 10.

Die Vf. des vorliegenden Werkes hat es

unternommen, das Leben und Wirken des engli-

schen Dichters in ausführlicher Darstellung zu

schildern und diese durchaus nicht leichte Auf-

gabe in anerkennenswerther W'eise erfüllt. Selbst

die Ergebnisse der allerneuesten in England ange-

stellten Forschungen hat sie gewissenhaft be-

nutzt; nur ihre Vermuthung, dass bei der „Ori-

ginal Poetry by Victor and Cazire“, die der

Originalität auffallend ermangelt, der Verdacht

der Mitarbeiterschaft den jungen Eduard Graham

treffe, dürfte jetzt als verfehlt bezeichnet werden;

Cazire war ohne Zweifel Shelleys Schwester Eli-

zabeth. Shelleys Eigenarten machten ihn zu

einer anziehenden, aber etwas räthselhaften und

schwer zu beurteilenden Persönlichkeit, deren

geistige Entwickelung und sittliche Anschauungen

mit Scharfsinn und psychologischem Blick und

gerechter Berücksichtigung der Einwirkung der

äusseren Verhältnisse in dieser Biographie auf-

gefasst und dargestellt werden. Gelungen sind

auch die kritischen Beurteilungen und kurzen

Inhaltsangaben der verschiedenen Gedichte, so-

wie die Uebcrsctzungen der aus diesen ange

führten Stellen. Die Familien- und Ehezwiste,

die vielfach zu Shelleys Nachtheil verdreht wor-

den sind, werden ohne Vorurteil und sach-

gemäss behandelt und ins richtige Licht gestellt.

Das schön geschriebene Buch
,

das gründliche
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Kenntnisse mit feinem Gefühl verbindet» ist auch

recht zeitgemäss, da in der letztem Zeit eine

Wiederbelebung der Theilnahme an diesem von

seinen Zeitgenossen arg verkannten und ver-

läumdeten Genius bemerkbar ist. Selbst ein

Meisterstück der Dichtkunst wie der „Entfesselte

Prometheus“ haben damalige Kritiker für ein

Zeichen des Wahnsinns gehalten und zur Ziel-

scheibe ihrer seichten Witzeleien genommen.

Hier und da haben wir einen Schreib- oder

Druckfehler bemerkt, wie z. B. Hellen statt

Helen und St. Gingoux statt St. Gingolpli, aber

diese Irrthümer sind von keinem Belang.

München. E. P. Evans.

Geschichtswissenschaften.

Ernst Komemann, Zur Stadtentstehung in den

ehemals keltischen und germanischen Gebieten

des Römerreichs. Ein Beitrag zum römischen

Städtewesen. Habilitationsschrift einer hohen philo-

sophischen Fakultät der Grossh. Hessischen Ludwigs-

Universität zu Giessen zur Erlangung der Venia

legendi vorgelegt. Giessen, von Münchow'schc Hof-

und Universitätsdruck., 1898. 76 S. 8°.

Seit E. Kuhns Arbeiten über das Städtewesen

der Alten hat sich das epigraphische Material der-

art vermehrt und auch die Forschung nach der ver-

fassungs- und agrargeschichtlichen Seite so ver-

tieft, dass eine neue zusammenhängende Behand-

lung dieser Fragen als lohnende Aufgabe erscheinen

musste. Kornemann hat sich zunächst die Auf-

gabe gestellt, zu untersuchen, wie weit die Römer
bei ihren Städtegründungen im ausseritalischen

Westen die nationalen Siedelungsformen der ein-

zelnen Völker beibehielten, wieweit sie italische

Einrichtungen an deren Stelle setzten. Er geht

dabei von der Grundanschauung aus, dass die

Kelten wie die Italiker Kinzelbofsiedler waren

und die keltische Stadt wie die italische auf

paganer Grundlage aus der Mauburg entstand,

während die Germanen wie die Griechen Dorf-

sicdlcr mit Vici- (Körnen) -Verfassung waren.

Während die oberitaKschen Kelten wie die der

Narbonensis (mit Ausnahme der Vocontier) direkt

in Stadtgemeinden verwandelt wurden, mit ver-

schiedenem Recht, je nach der Zeit und den Um-
ständen ihrer Aufnahme, sind die Vocontier und

alle Stämme der tres Galliae als Volksgcmcindcn

(civilales) von Augustus in den Reichsverband

aufgenommen worden. Diese offenbare Konzession

der Römer an das national-gallische Wohn- und

Verfassungsschema sei sogar soweit gegangen,

dass selbst bei Stadtgemeinden auf früher kel-

tischem Boden, wie in Nemausus und Vienna, da
und dort keltische Theilbezirke (pagi) mit einer

begrenzten Selbständigkeit erhalten blieben, eben-

so dass neben den Beamten für das Gcsammt-
Stadtgebiet Lokalbeamte der ehemaligen Volks-

gemeinde fortbestanden. Die Vororte dieser Volks*

gemeinden wurden bald vielfach aus dem Verband

der pagi zur Gleichstellung mit diesen heraus-

gehoben und durch die Verleihung des Titels

forum oder colonia zu quasistädtischer Bedeutung

gebracht. — In Germanien, soweit es nicht Staats-

domäne (saltus) war, wurde die römisch-gallische

Gemeindeorganisation erst seit der flavisch-traja-

nischen Zeit eingeführt, aber nicht auf die pagi

aufgebaut, sondern wegen der andersartigen Sie-

delungsweise der Germanen mit ihren Gewann-

dörfern auf die vici. So war im 2. nachchrist-

lichen Jh. das ganze gallisch-germanische Land

nur von 4 Stadtgemeinden (Lyon, Nyon, Augst,

Köln), im Uebrigen aber von Volksgcmeinden

(civitales) mit mehr oder weniger quasistädtisch

organisirten Vororten bedeckt. Die letzte Stute

der Entwickelung dieser Vororte zu wirklichen

Stadtgemeinden scheint in der zweiten Hälfte des

3. und im Anfang des 4. Jahrhunderts unter

Aurelian, Diokletian und Konstantin erreicht zu

sein, als diese vici gegen die Gcrmanen-Einfälle

mit Mauern umgeben wurden. Die Volksgemeinde

verliert ihre Existenz zu Gunsten des Vororts,

das ehemalige Völkerschaftsterritorium wird zum

Stadtterritorium, dafür übernimmt aber die Stadt

häufig den Namen der untergegangenen Volks-

gemeinde. Auch die Zentralpunkte von pagi

wurden gelegentlich zu Stadtgemcinden, erhielten

aber dann Lokalnamen — ein Unterschied, der

noch in den heutigen Städtenamen Frankreichs

und der Rheinlande nachwirkt. Im rechtsrheini-

schen römischen Germanien sind infolge der

germanischen Besitzergreifung bald nach der Mitte

des 3. Jh.s wirkliche Stadtgemeinden wohl nie

entstanden. Hier haben auch die später errich-

teten civitalcs Lokalnamcn erhalten (civitas Su-

mclocennensis, Alisinensis, Aquensis, Tannensisl.

Da die Vervollständigung dieser Untersuchung

sowie die Begründung mancher grundsätzlicher

Aufstellungen vonK. in baldige Aussicht genommen

ist, enthalten wir uns eines eingehenderen Urthcils

über seine, jedenfalls sehr interessante und sorg-

fältige Arbeit, und wollen nur noch aut einiges

archäologische Material hinw eisen, das K. noch

nicht verwendet hat, z. Th. auch noch nicht ver-

wenden konnte. Für mehrere germanische vici,

so für Heddernheim (den Vorort der civitas

Tannensium), Ladenburg (c. Ulpia S(ueborum)

N (icretum) nach Zangemeister), Wimpfen i

v
c.

Alisinensis) ist jetzt durch Grabungen eine Um-

tnauerung nachgewiesen, die aller Wahrscheinlich-

keit nach nicht wie bei den vici der Schweiz

und Frankreichs erst am Ende des 3. Jh.s, son-

dern schon unter Trajan und Hadrian erfolgte,

offenbar wegen der weniger sicheren Zustande

des Grenzlandes. Dieser Umstand bildet ohne

Zweifel ein wichtiges Moment zur Erklärung des

Hcrvortretens der vici in der Gemeindeverfassung

auf römisch-germanischem Boden.

Karlsruhe i. B. K. Schumacher.
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I. Jastrow und G. Winter, Deutsche Geschichte
{

im Zeitalter der Hohenstaufen. I. Bd. (1125

-H90.) [Bibliothek deutscher Geschichte, hgb. von
;

H. v. Zwiedineck-Südenhorst.) Stuttgart. J. G.
|

Cotta Ntchf., 1897. 560 S. 8°. M. 7.

Es füllt schwer, diesem Buche gegenüber, ,

soweit es sich um Jastrows Antheil handelt, nicht j

ungerecht zu werden. Ich will mich wenigstens
j

bemühen und darum gleich vorausschicken, dass l

mir die Arbeitsleistung des Vf.s und mehr noch

die Ausdehnung tüchtigen Wissens nicht geringe

Achtung einflössen. Namentlich die Anwendung
lutionalökonomischer, geographischer und ethno-

graphischer Kenntnisse auf den historischen Stoff

scheint mir vielfach befruchtend gewirkt zu haben,

und wer sich zu der freudlosen Lektüre des Gan-
zen entschliesst

,
der findet gewiss reiche Beleh-

rung und wird gelegentlich auch durch originelle

Auflassungen und gute Gedanken für seine An-
strengung belohnt. Wenn es gleichwohl eine

Anstrengung bleibt, und wenigstens ich der Ge-
sammtleistung nicht recht froh zu werden ver-
mag, so möchte der Grund vorwiegend in einem
-Mangel künstlerischer Selbstbeschränkung J.s
liegen. Er batte sich die Aufgabe gestellt, als

Rinleitung in die Geschichte der Hohenstaufen
«it ,ein ruhiges Bild mittelalterlicher Kultur
zustande in Staat und Kirche, im wirthschaft
liehen und gesellschaftlichen Leben“ zu bieten,
Ob das zweckmässig war, ob man überhaupt
lf)n , Lesern der Bibliothek deutscher Geschichte“
reden kann, welche die Lücke als Mangel empfun-
den ballen würden, will ich nicht erörtern und
den \ f. nur nach dem bcurtheilen, was er beab-
«ebtigt hat. Da aber — mit geringen Aus-
oa men — das ganze Unternehmen leider prin-
z'piell aut Anmerkungen und Register verzichtet,
* ™ssle er «eh doch gerade bei einem solchen
tu tc sagen, dass er nicht ein Nacbschlagebuch
r ,e*ellrte schreiben könne, dass Alles für ihn
me r darauf ankomme, den Leser durch eine
au**c^e Darstellung willig mit sich fortzu-

u ren, und dafür waren Vorbedingungen: Ver-

...

* *ul
"

‘luck nur annähernde Vollständigkeit in
anze eiten, scharfe Herausarbeitung der Haupt*

Einfügung möglichst plasti-

,
'

v
r
’ ^janzen • n *cbt allein Wirkung

pL
Cn

^
rstar,d, sondern auch Anregung der

*Ur i!*
LeSCrS> üazu fmden sich indcss

• schwache Ansätze, und selten wird die Dar-
etwas belebter.

eiiuT

^ den zwe 'ten Abschnitt, in dem nach

Kultur w
ausho,endcn Einleitung die kirchliche

jdjj.r,

eSt

j

UroPas im früheren Mittelalter ge-

ciac d

Ä
!

r
* i

ör rcckt verdienstlich, zumal wir

h "T Zusammcnfnssung noch kaum recht

hafte Arl <

S

.

Ch°n hicr wirkl die ruhig -lehr-

ajidern vftr

m i dCr e’n ^ e8cnstani1 nach dem
oder minft/

en

°T^
en Und e,nerlc5

> ob mehr
wichtig — m j t derselben Breite ab-

gehandelt und erledigt wird, sehr ermüdend; man
hat die Empfindung, Artikel eines Facblcxikons

zu lesen. Dann schildert der Vf. in 2 Abschnitten

(3 und 1 1), die seltsamerweise auseinander ge-

rissen sind, das deutsche Land mit seinen Be-

wohnern und den von ihm beherrschten oder

beeinflussten Nachbarvölkern. Hicr giebt er, wie

mir scheint, sein Bestes; von den dynastischen

Einzelheiten würde man das meiste freilich gern

entbehren. Kunst, Litteratur und geistiges Leben
werden im 10. Abschn. dürftiger behandelt, und

mancher Widerspruch wäre da zu erheben, na-

mentlich gegen die geringschätzige Beurtheilung

der deutschen Architektur und Geschichtschrei-

bung bis zum Beginn der Stauferzeit; darin

scheint Deutschland mir bis dahin seinen Nachbar-

ländern keineswegs nachzustehen. Den ganzen

Rest (Abschn. 4— 9) kann man etwa kennzeichnen

als eine — vielfach allerdings selbständige und

mit Eignem untermischte — Bearbeitung grosser

Theile von Inama-Sterneggs Deutscher Wirt-

schaftsgeschichte und Waitz 1

Deutscher Ver-

fassungsgeschichte. Dieser Bearbeitung würde

ich erheblicheren Nutzen doch nur zugestehen

können, wenn mit sicherem Griffe allein das

Wesentliche herausgehoben und dem Leser in

angenehmer Form mitgetheilt wäre. Das ist

aber nicht der Fall, und ich finde selbst die

schmucklose Darstellung von Waitz trotz der

viel grösseren Fülle von Einzelheiten weniger

ermüdend, weil der Leser, durch die Quellen-

belege zur Mitarbeit angeregt, auf Augenblicke

der ausschliesslichen Rezeption entrissen wird

und dadurch auch grösseres Zutrauen zu der

unbedingten Zuverlässigkeit des Gebotenen fasst.

Hicr dagegen macht das Misstrauen gegen

manche einzelnen Behauptungen, die man doch

auch nicht auf der Stelle widerlegen kann, die

Lektüre nicht erfreulicher. Dass dies Misstrauen

wenigstens nicht immer ungerechtfertigt ist, zeigte

mir eine Nachprüfung des willkürlich heraus-

gegriffenen 8. Abschnitts „Der König 4*. Es ist

natürlich nur ein Schreibfehler ,
wenn das Aus-

sterben der ostfränkiseben Karolinger — leider

zweimal — »gegen Ende des 10. Jh.s“ gesetzt

wird (S. 233. 34). Die selbständige Auffassung

der deutschen Königswahl erscheint mir nicht sehr

glücklich; mit der Charakterisirung als „lokale

Erhebung“ erweckt der Vf. zu sehr die \ or-

stellung eines Pronunziamentos, und die Unter-

scheidung zwischen den subjektiven und objek-

tiven Vorzügen des Kandidaten (S. 234) macht

den Eindruck moderner Klügelei. Sehr besse-

rungsbedürftig sind dann die Mittheilungen über

die königliche Kanzlei (S. 247). Dass im Anfang

des 12. Jh.s der Reichskanzler stets die Rekog-

nitionszeile geschrieben, dass „für die schwierige

Aufgabe, das Datum kunstgerecht auszudrücken

ein eigener Datator“ bestanden habe, dass die

stilistische Abfassung der Urkunde einem Diktator
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zugewiesen sei, „davon benannt, dass er seinen

Entwurf einem Kanzlisten in die Feder diktiren

konnte“, — alle diese Angaben sind falsch. Bei

der Benutzung von Waitz fehlt es nicht ganz an

kleineren Missverständnissen, und die naheliegende

Gefahr, singuläre Angaben, die dort ihre volle

Richtigkeit haben, zu verallgemeinern und dadurch

zu schiefen oder mindestens unsichern Behaup-

tungen zu kommen, Einzelheiten, die dort von

ganz verschiedenen Jahrhunderten ausgesagt sind,

zusammenzuschmelzen, ist nicht immer vermieden.

Im Stil, der zu künstlerischer Gestaltung kaum

Ansätze macht, fehlt es gelegentlich nicht an

Nachlässigkeiten. Beispiele wie „in gedemüthig-

ter Stimmung“ (S. 243), „die ihm nachgefolgten

Beherrscher Deutschlands“ (S. 240), „der todte

Leichnam“ (S. 80) Hessen sich leicht vermehren.

Man kann es Jastrow kaum verdenken, wenn

ihm bei der breiten Anlage des Werkes schliess-

lich der Athem ausging. Für G. Winter war die

Fortführung nicht gerade dankbar, aber um so

dankenswertber. Theilentwürfc hat er noch von

J.
übernommen

;
da der Kritiker sic indess nicht

auszusondern vermag, trägt W. für die zweite

Hälfte des Bandes, d. h. für die deutsche Ge-

schichte von 1125— 1190, natürlich allein die

Verantwortung. Er wird sich, wie ich mir

denke, gesagt haben, dass für ihn nun nichts so

sehr zu vermeiden sei, wie eine weitere Ver-

schleppung, dass er daher gut thue, sich im

Wesentlichen auf ein Zusammenarbeiten der ein-

schlägigen Darstellungen zu beschränken, ohne

sich lange mit Quellenstudien aufzuhaltcn und es

mit der vollständigen Heranziehung der neueren

Einzeluntersuchungcn besonders ängstlich zu neh-

men. Man wird ihm danach nicht gerade vor-

zuwerfen haben, sein Schaffensdrang habe allzu

kühnen Flug genommen, vielmehr gern aner-

kennen, dass er diese so beschränkte Aufgabe

flink und verständig gelöst hat. Wo ich nach-

prüfte, fand ich die Hauptzüge seiner Vorlagen

richtig herausgearbeitet. Im Einzelnen freilich

ergiebt diese Methode nur zu leicht Ungenauig-

keiten. Wenn man etwa den Ereignissen vom
grossen Mainzer Hoftage bis zum Tode Urbans

111. (S. 601 — 21) nachgeht, so findet man Antass

genug zum Kritisircn. Das Erscheinen Heinrichs

des Löwen in Mainz hätte wohl eine kurze Er-

wähnung verdient, selbst wenn etwa der Vf. die

Richtigkeit der Quellenangaben in Zweifel zieht.

Warum S. 603 von den Kölner Lehnsmannen
allein der Graf von Nassau genannt wird, ist

nicht einzusehen; zum Mindesten hätte doch der

Pfalzgraf Konrad, der Halbbruder des Königs,

den Vorzug verdient. S. 606 durfte die Schil-

derung des Königsgerichts nach den Angaben
des Reinhardsbrunner Annalisten nicht ohne jeden

Zweifel an ihrer Genauigkeit vorgetragen werden,
und die Zehnten und Neunten an Papst und Kar-
dinale wurden nicht nur von den mathildischcn

Gütern, sondern von dem gesammten italienischen

Reichsbesitz angeboten. S. 610 beruht die Wen-

dung: „Erst auf die That Hess Friedrich dann

das Wort folgen“ nur auf der Gruppirung der

Erzählung in Scbcffer-Boichorsts Buch
;
den That-

sachen entspricht sie nicht. Die folgende Schil-

derung der Politik Philipps von Köln ist mit

Einzelheiten von rein lokalgcschichtlichcr Bedeu-

tung lästig überhäuft. Wer sich als Forscher

dafür intcressirt, wird ja doch lieber zu der Ab-

handlung von Hecker greifen. Im Verhäitniss

dazu sind dann die letzten Vorgänge unter Urban

Ul. (S. 621) knapp und ungenügend dargcstellt.

Ungenauigkeiten, wie einige der hier angeführten,

sind gerade bei einem Werke, bei dem durch

das Fehlen von Anmerkungen die Nachprüfung

sehr erschwert ist, immerhin empfindlich. Wenn

ich auch kein allzu grosses Gewicht darauf legen

will. Bedenklicher wäre das Uebergehen einer

Neuerung, die für die Zukunft des deutschen

Königthums so wichtig werden konnte, wie die

Uebemahme von Kirchenlehen durch Friedrich I.;

ich finde nichts darüber, oder sollte ich die Stelle

übersehen haben? Endlich macht die Charakteri-

sirung der mittelalterlichen Blüthezeit deutscher

Litteratur an der Hand der chronologischen Ta-

belle hinten in Scherers Literaturgeschichte

doch einen gar zu dürftigen Eindruck. Die Dar-

stellung W.s ist gewandt, aber ohne jeden indi-

viduellen Reiz.

Das muss am Schlüsse dieser Kritik doch

ausgesprochen werden: die seit dem Veralten

von Räumers Werk vielfach ersehnte Geschichte

der Hohenstaufen bringt uns dies Buch nicht.

Ein kleiner 'Prost für die versäumte Gelegenheit

ist es mir, dass wir sic nun auch nicht in der,

was Format und Einrichtung betrifft, so wenig

zweckmässigen „Bibliothek deutscher Geschichte“

zu lesen brauchen.

Bonn. K* Hampe.

Geographie, Länder- und Völkerkunde,

H. von Soden, Reisebriefe aus Palästina.

Berlin. Julius Springer, 1898. VIII u. 216 S. 8 .

Geb. M. 3.

Unter den zahlreichen Schriften ähnlicher

Art nimmt die vorliegende Reiseschildcrung in

Briefform ihren besonderen Platz ein in Bezug

auf den Geist, in dem sie verfasst ist. Sic ist

für deutsche Protestanten bestimmt, die das

heilige Land besuchen wollen weniger seiner

Sehenswürdigkeiten wregen als um durch eine

lebendige Anschauung vom Heimathlande unserer

Religion die grossen Ereignisse der „lleilsgc-

schichtc an deren einstigem Schauplatz unmittel-

barer zu erleben“. In geistvollen Betrachtungen

werden die Eindrücke geschildert, welche der

W'ohlbelesenc und feinfühlende Vf. von Land und

Leuten, von dem religiösen Leben und I reiben,
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dem für protestantische Gemüther so wider-

wärtigen Legendcnkultus, den verschiedenen im

Orient vertretenen Konfessionen, die er mitein-

ander vergleicht, gewann. Beachtenswcrth sind

die Ausführungen „gegen das Golgatha“ und

besonders auch gegen „das heilige Grab der

Grabeskirche“ und über „die Entstehung der

Tradition“, höchst anschaulich und sachverständig

die Beschreibung der Baudenkmäler z. B. des

Kelscitdoms.

Cairo. M. Blanckcnhorn.

Staats- und Rechtswissenschaften.

Otto Wolff, Das Lübsche Recht in der Stadt

Kiel. Ein Beitrag zur Ermittelung der Grenzen
zwischen den Geltungsgebieten des hübschen Rechtes

und des Sachsenspiegels. Mit 3 Karten von H. B.

Jahn. [Mittheilungen der Gesellschaft für Kieler

StadtReschtchte. 16. Heft.] Kiel, Upsius & Tischer,

1898. 2 Bl. u. 41 S. 8°.

Ein besonders interessantes Beispiel für die
aus dem Mittelalter stammende Rechtszerrissen-
beit Deutschlands bietet die Stadt Kiel, in der
neben einander lübisebes Recht und Sachscn-
spiegel gelten. Der Vf. der vorliegenden Schrift
bat es unternommen, die Grenzlinie zwischen
den Geltungsbereichen jener beiden Rechte zu
beschreiben. Zweifel über die Grenzlinie be-
gehen nicht; der Vf. will nur „die Kenntniss
der Rechtsgrenzen den alten Kielern ins Gedacht-

es zurückrufen und der jüngeren und kommen-
ea Generation übermitteln, gewissermaassen nur
UK Beweisaufnahme zum ewigen Gedächtnis
«heben“.

Kiel wurde i.
J. 1242 mit dem Rechte der

Stadt Lübeck bewidmet. Ihm ist unterworfen
'tr Raum, der bis zum

J. 1869 das Kieler
• tgebiet ausmachte. In diesem Jahre wurde

| l

Dorf Hrunswiek der Stadt einver-
,

' \ ocb behielt in dem neuen Stadttheile
Sachsenspiegel Geltung,
er Vf. stellt auf Grund der Quellen und

Sn .. U
eratur e*DSebcad den Umfang des alten

l
ct

^
s ^ar und betrachtet die Einscbrän-

t.,f,

0

’.r
chedie Geltun

S!
c*es lübischen Rechtes

i 's gewisser Grundstücke und gewisser

di,- Sn!"
t

p
C‘dct

' dabei kommt er vielfach auf

[) Ja ’
CTU;tlts '’er f.'issung zu sprechen.

In J .

us “ rungen ist im Allgemeinen zuzustim-
^^«gege Jen sind der Abhandlung drei Karten.

Paul Rehme.

Moderne Dichtung.

"""hkt P
Cr Pfi0g8Cbt

"»wn* Kar' J ‘

«de m Dialektlitteratur, die s

«zten Zeit sehr fruchtbar

hat und in Strassburg jetzt sogar eine eigene

Bühne besitzt, nennt als ihr noch immer unüber-

troffenes Meisterwerk den „Pfingstmontag“ von
Arnold, ein Stück, das Goethe mit dem höchsten

Lobe ausgezeichnet hat. An diesen Vorgänger
knüpft jetzt ein Strassburger an, Heinrich Schnee-

gans, gegenwärtig Professor in Erlangen. Sein

Lustspiel , , Der PfingscklmoHdaä vuu hitt ~e Daa '*

(von heute) nennt sich zugleich: „Dramatisches

Kulturbild aus dem Eisass vom Ende des 19. Jahr-

hunderts“. Damit erhebt es den Anspruch, ausser

seinem poetischen Verdienst noch ein kulturge-

schichtliches oder, besser gesagt, politisches zu

besitzen. In der That zeigt sich der Vf. zwar

hier wie in früheren Gelegenheitsdichtungen höchst

gewandt in der Führung des Dialogs und in der

Charakterzeichnung, überdies der Situationskomik*

durchaus gewachsen, wie sein Vater, der ver-

storbene Generalkonsul in Genua, ein Dichter

voll Phantasie, auch des französischen und des

deutschen Ausdrucks gleich mächtig war. Aber

das Hauptinteresse des neuen Stückes dürfte

allerdings ein politisches sein: es bietet ein ge-

treues Spiegelbild der Verhältnisse und Stim-

mungen, wie sie im Reichslande in den wohl-

habenderen städtischen Kreisen obwalten. Eine

Menge von Zügen wird jeder Kundige sofort als

durchaus zutreffend anerkennen. Man erblickt

eine Strassburger Familie, die zwischen Deutsch

und Französisch schwankt; jene Richtung ist be-

sonders durch eine alte, gutmütbige Tante ver-

treten, diese durch eine 'Tochter, die im Velo-

kostüm, chewise russe,
hereinstürmt. Die andere

Tochter wird von zwei Vettern umworben, der eine

bescheiden, aber fest, aus einem deutschen Zweig

der Familie, der andere in Nancy wohnhaft, etwas

abgelebt und auf Geldheirath bedacht. Ein Zu-

sammentreffen auf der Schlucht bei Münster bringt

die Entscheidung. Wie sich hier ein deutscher

Assessor der elsässischen Familie erst etwas

aufdringlich nähert, dann sic für den Chauvinis-

mus ihrer französischen Verwandten strafen will,

deckt die andere Seite jenes Dilemmas aut, in

dem sich der deutschgesinnte Elsässer und mit

ihm der elsässerfreundliche Deutsche befindet.

Wer sich über diese, in Deutschland oft so vor-

eilig beurtheilten Verhältnisse belehren will, dem

sei das Büchlein bestens empfohlen.

Strassburg i. E. E. Martin.

Notizen und Mittheilungen.

Georg Schnedcrmann, Die Unzulänglichkeit der

gegenwärtigen kirchlichen Unterweisung.

Kine Denkschrift für Geistliche. Lehrer und l.aien.

Leipzig, A. Deichcrt Nachf. (Georg Böhme), 1898.

IV u. 70 S. 8". M. 1,25.

Der Vf. nimmt von den mancherlei kirchlichen Nolh-

stünden Anlass zu dem in vorstehender Schrift .nhge

gebend Votum. Er sieht den Hauptgrund der vor-

handenen kirchlichen Misere in der mangelnden geistigen

Mündigkeit der Glieder der Kirche, und für diese un-

Digitized by Google
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mündigkeit in allen religiösen und kirchlichen I-' ragen macht

er die Art der kirchlichen Unterweisung in Kirche, Schule

und auf der Universität verantwortlich. Das Ziel der

Erziehung zur Mündigkeit erblickt er darin, dass in dem
Einzelnen das Bewusstsein der Gemeinschaft mit Gott

geweckt werde. Daher müsse die Unterweisung „über-

zeugend und anfeuernd, treu gegen das Alte, frei bereit

zum kräftigen Neuen . immer schöpfend aus Heiliger

Schrift und Geschichte* sein (S. 53). Es ist keine Krage,

dass der Vf. einen wunden Punkt im Leben der Kirche 1

hier berührt, und ebensowenig ist cs zu leugnen, dass
[

auf dem von ihm vorgeschlagenen, das allgemeine Ziel

bezeichnenden Wege eine Gesundung unserer kirchlichen

Verhältnisse angebahnt werden kann
.

ja dass die Ge-

sundung ganz wesentlich nur auf diesem Wege zu er-

reichen ist. Alles Heil ist freilich von einer passenderen
Gestaltung des Unterrichts nicht zu erwarten. Aber dass

mit aller Kraft hier der Hebel eingesetzt werden muss,
kann keine Frage sein. Der Vf., der den streng kirch-

lichen Kreisen nahe steht (S. 4), hat sich einen offenen

Blick für die Nöthe bewahrt, aber auch für alle Versuche,

die Nöthe zu hekampfen. d. h. für die verschiedenen
theologischen Richtungen in der evangelischen Kirche.

Er hat sich daher ganz besonderen Dank verdient für

sein offenes Wort, dem zu wünschen ist, dass es in

den Kreisen der ihm nahestehenden Theologen bedacht
und beherzigt würde.

Darmstadt. Erwin P reu sehen.

Bei Nachgrabgn. auf d. Forum Romanum in Rom
ist in d. Via sacra e. nur wenige Quadratmeter um-
fassendes Gewölbe aufgedeckt worden, das mit grossen
schwarzen Steinen gepflastert ist. Die Steine unter-

scheiden sich wesentlich von den andern, mit denen das
Forum gepflastert war. Da nun Festus davon spricht,

dass d. Grab d. Romulus mit schwarzen Steinen gc-
pfinstert sei. glaubt man dies in dem Gewölbe gefunden
zu haben. Andere Beweise für d. Annahme sind aber
nicht entdeckt worden.

Mit Genehmigg. d. Pforte werden am Orte d. alten
Babylon unt. d. I.citg. d. Ur. Koldcwcy Ausgrabgn
vorgenommen werden.

Eine Inschrift üb. d. Bau des Tempels d. De-
meter u. Persephone in Tanagra, der auf Befehl
d. Orakels im 3. Jh. v. Chr. versetzt werden musste, hat
d. Louvre erworben. D. Kosten d. Versetzg. wurden
von d. Frauen v. Tanagra aufgebracht. D. Inschrift
zahlt ihre Namen u. ihre Beitrage auf, ferner c. Liste
der von ihnen geschenkten Kleider u. Schmucksachen
f. d. Göttinnen, mit Angabe d. Stoffes, Schmuckes, d.

Farbe, d. Borten u. Verziergn. Dadurch wird eine ge !

treue Nachbildg ermöglicht.

Die A ntikensam ml g. d. Glyptothek in Ny-
Carlsberg bei Kopenhagen will der Besitzer Karl
Jacobsen d. Staat u. d. Stadt Kopenhagen unter d.
Bedingg. schenken, dass d. Staat e. Million Kronen f. e.

Museum bewilligt, das d. Sammlg. aufnimmt u. c. Grund-
stück dazu hergiebt.

Dem grossherzogl. Generallandcsarchiv in Karlsruhe
ist zum Zweck systemat. genealog. Korschgn. d. <

Archivaspirant Otto Roller als w issen scha ftl. Hilfs-
ar beiter beigegeben worden.

Gelehrte Gesellschaften und Vereine.
Sltzgsber. d. Kgl. Preuss. Akad. d. Wiss. zu Berlin.*)
12. Jan. Sitzg. der phil.* hist. Kl. Vors.Sekr.: Hr. Vahlen.

•) Hr. Stumpl las: „Ucb. d. Willcnsbegriff. I.

Die Abhdlg diskutirt einerseits die Verallgemeinerung

ai
f
eh der *n dcn Sitzungsberichten er .

*J
C"7 Mitthcilungen^ vom i. Jan. 1899 ab zum Preise von

huehhMrfiiiM i
mCh

r

r
- *o

* swrk - M-) durch die Verlags-
buchhandlung »on (».Reimer zu beziehen,

j Erscheint mehl in den akademischen Schriften.

des Willensbcgriffes in der sog. volunlaristischcn Psy-

chologie, andererseits die wichtigsten Versuche, das

Wollen in Sinnesempfindungen, intellektuelle Funktionen

oder Gefühlszustande aufzulösen. — Der Vorsitzende
legte vor: Philonis Alcxandrini Opera. Vol. III. Ed.

P. Wendland, ßerolini 18ö8.

In d. Sitzg d. Münchener anlhropolog. Gesellsch.

am 16. Dezbr. v. J. sprach Hr. C. Uebe lack er üb. d.

Photographie im Dienste d. Naturwisscnschftn . spez. d.

Anthropologie. Hr. Arnold üb. d. neuest. Ausgrabgn

bei Kipfenberg.

In d. Sitzg d. Anlhropolog. Gesellsch. zu Berlin am
14. Jan. hielt Hr. Max Ohncfalsch-Richter e. Vor-

trag üb. d. auf Cypern Angestellten Ausgrabgn.

In d. Januarsttzg d. Kunslgesckichtl. Geseilsch. zu

Berlin sprach Hr. Schricker üb. d. Skizze zu Rubens

Raub d. Proserpina; Hr. Fritz Sarre gab e. Bericht

üb. d. kunstwissenschaftl. Ergehn, e. Reise in Persien

u. Zentralasien; Hr. Ludwig Kaemmerer sprach üb.

Hans Manlings Altar f. d. Buchhändlergilde zu Brügge.

Personalchronik.

Ernennungen, Auszeichnungen usw.

I. An Universitäten usw. Der ao. Prof. d. Theol.

a. d. Univ, Kiel, Lic. Dr. Friedrich Bosse, ist a. d.

Univ. Greifswald berufen worden. — Der Privatdoz. f.

Theol., Lic. F. Lezius an d. Univ. Greifswald ist

als Nachfolger von Prof. Bosse als ao. Prof, an d.

Univ. Kiel berufen worden. — Die Akad. d. Wiss. zu

St. Petersburg hat König Oskar von Schweden
u. Norwegen u. Königin Elisabeth von Rumänien
zu Ehrenmitgliedern gewählt. — Der o. Prof. d. Gesch.

an d. Univ. München. Dr. K. Th. Heigcl hat e. Ruf

an d. Univ. Wien erhalten, ihn jedoch abgelehnt. —
Der Privatdoz. a. d. Univ. Berlin. Dr. Gerhard An-
schütz, hat e. Ruf als o. Prof. d. Staats- u. Völker-

rechts an d. Univ. Tübingen als Nachf. d. Prof. v.

Martitz erhalten. — Dem Geh. Ober- Justizrath Julius
Wciffcnbach ist die neubegründete ord. Honorarpro-

fes.su r f. Militärrecht übertragen worden.

II. An Gymnasien usw. Zu Professoren sind er-

nannt worden die Oberlehrer: Dr Pa bst am Progymn.

in Gcnthin, Dr. Zeitschel am Gymn. in Görlitz,

Max Richter am Gymn. in Greifenberg i. P., Dr.

Matthäi am Gymn. in Gr. - Lichterfelde
,
Schäfer am

evgl. Gymn. in Glogau, Queis am Rcalprogymn. in

Havclbcrg.

Todesfälle:

D. elsäss. Dialektdichter Friedrich Kettncr aus

Strassburg, 55 J. alt, in Oran (Algier); der Archäologe.

Statistiker u. Historiker Apollon Alexandro witsch
Skalkowski, im 91. J., in Odessa; d. Bibliothekar

d. Kongress- Bibliothek zu Washington. John Russell
Young, am 16. Jon., im 58. J-. in Washington.

Neu erschienene Werke,
vom 19. bis js. Januar in «1er Redaktion cingdiefcrt.

Aus der Zeit d. Reformation. Festschrift z. Hontcrus-

feicr. Kronstadt, Buchdruck. Schlandt. M. 3.

Bassermann, H.. Rieh. Rothe als prakt. Theologe.

Freiburg i. B.. Mohr (Sicbcck). M. 1.60.

Ben nett, Ch. K., Critiquc of Somc recent subjunctivc

theories [Comcll Studios in Classieal Philol. IXJ. New
York. The Macmillan Company. 50 cents.

Bertholct. A., Zu Jesaja 53. Freiburg i. B-, Mohr
(Siebeck). M. 0,75.

Berr, H., L'Avenir de la Philosophie. Paris, Hachctte.

Fr. 7,50.

Brorup, R. P. . Modesty, Courtship and Woman’s
Right. Chicago, International Book Co. 15 cents.
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Coole, St. A., A Glossar}' of the Aramaik Inscriptions.

Cambndgc. Univ. Press (Lond. . Clav & Sons). Geb.

Sh. 7. b d.

Eremita, Stichproben moderner Litt. Gr. Lichterfelde-

Brl., Edwin Rüsch!. M. 0,5t».

Groos. K., D. Spiele d. Menschen. Jena. G. Fischer.

M. 10.

Historie, Danmarks Riges, af J. Steenstrup u. A.

49. H. Kopenh., Bojcsen. Kr. 1.

Hoffman n. Ferd., in Gera, Julius Sturm. {Virchows
Sammlg. ßemeinverst. wissensch. Vorträge.) Hnmburg,
A.-G. (vorm. J. F. Richter). M. 0,80.

Hoogstra, S. S.. Proza-Bcwcrkingen van het Leven
van Alexander den Groote in het Middelnedcrlandsch.
Hang, Mijhoff. Fr. 6,50.

Jubainville, H. D’Arbois de, La Civilisation des
Celles et cclle de l epopee homerique. [Cours de Litte-

ralure celtiquc. Vf.) Paris, Kontcmoing.
Lavaters, Johan Caspar. Rejse til Danmark i Som-

meren 1793 udg. ved Louis Bobe. Kopenh-, Lehmann
& Stage. M. 3,50.

v. Lettow-Vorbeck, 0., Gesch. d. Krieges v. 1866
in DUchld. II. Bd. D. Feldzug in Böhmen. Brt., Mittler.
VL 17,50.

Messer, M., D. moderne Seele. Lpz.. Hermann
Haacke. M. 2,50.

Meyer, Chr.. Aus einem Tagebuch des 16. Jh.s.
\trcf>ows Sammlg. gemeinverst. wissensch. Vorträge.
3c5.] Hamburg. A.-G. (vorm. J. F. Richter). M. 0,80.
Modestov. B,. Unde vencrint et qui fuerint Latin»?

(russisch). BrL Calvary. M. 1.60.

Monarchie, D. österr.-ungar., in Wort u. Bild. Lief.

,

Bukowina. 3. H. Wien, Holder. M. 0,60.
Paoli. C., Grdr. z. Vorlesgn. üb. lat Paläographie

u- Crkdolehre, III. LTkdnl. 1. Abth., Übs. v. K. Loh-
feycr. Innsbruck-, Wagner. M. 4.

,
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« Sonsi. (,eb. Sh. 2.
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h- im Ztaltcr- <*• Gegenreformalu - ^th. ßrl., Scehagen. Vollst. M. 24

Wolff, E., Grdr. d. preuss.-dtsch. socialpolit. u.Volks-
wirthsch.-Gcsch. BrL, Weidmann. Geb. M. 3,60.

Demnächst erscheinende Werke.
Aus dem Gebiete der

Theologie. Dittmar. W. ,
Vetus Tcstamentum in

Nov. D. alttestamcntl. Parallelen d. N. T.s. I.

Evglien u. Apostelgesch. Etwa 6 Bog. Gotting., Van-
denhoeck & Ruprecht. Etwa M. 2,40.

Philologie. Weissenbach, J. F., I). arab. Nommal-
form Faul. 7 Bog. Münch., Franz. M. 5. — Wei-
gand. G.. Samosch- u. Theiss-Dialckte. Lpz., J. A.
Barth. M. 2. — Franke, C. , D. Brüder Grimm. Ihr

[.eben u. Wirken. Etwa 12 Bog. Dresd. . Reissner.

Etwa M 2,40. — Koppel. R.. Shakespeare -Stud. II.

Reihe. Verbessergsvorschl. z. d. Erläutcrgn u. d. Text-

lesg d. „Lear*. Brl., Mittler. Etwa M. 2.

Geschichte. Ron eiere, Ch. de La, Hist, de la

Marine Fran^aise. I. Paris, Pion. Fr. 8.

Moderne Mehlung. Adalbert Stifters ausge-

wählte Werke in 6 Bdn hgb. v. Rudolf Fürst. Lpz.,

Max Hesse. M. 3.

Zeitschriftenschau.

Theologie und Religionswissenschaft.

Protestant. Monatsh. II, 12. A. H offmann, Ueb.

d. Egoism. — A. Dorner, Zur Charakteristik d.

gegenwart. Theologie (Schl.). — C. Bon hoff. Aus
Gesch. u. Kunst d. Christenth.

Theol. Sind. u. Kritiken. 1899, 2. J. Ley, D.

Bedcutg d. *Ebcd- Jahwe“ im 2. Theil d. Propheten

Jesaja mit Berücksichtig neuer. Forschgn. — G. Resch,
D. hebr. Testament. Naphthali. — E. Fischer, Zur

Gesch. d. Ordination. — R. Müllensiefen. Wie sind

2 Kor. 13, 13 die 3 Theile d. Segenswunsches inhaltl.

auseinanderzuhallen u. miteinander zu verbinden? —
O. Cie men, Zwei Lutherworte, mitgeth. aus d.

Zwickaucr Rathsschulbibl.; Miszellen z. Reformat.-Gesch.

— G. Kawerau. D. Flugschrift Sepultura Lutheri 1538.

D. Katholik. Januar. A. Franz, Beitr. z. Gesch.

d. Messe im dtsch. M.-A.: Kg Friedr. II. v. Preuss. u.

d. relig. Toleranz. — C. M. Kaufmann, I). Monu-
menta ordinis fratr. praedicalor. historica. — D. grosse

Aufstand im (’olleg. Germanic. zu Rom i. J. 1554. —
V. Weber, Neue Erklärg v. Gal. 2. 1 ff- — A. Nae-
gclc. Zu d. Akten d. hl. Philipp v. Zell. — E. Beicht-

büchlcin f. Erfurter Studenten aus d. 16. Jh.

The new world. VIII. 28. D. SL Jordan, Imperial

Democracy. — R. M. Wen ley, John Caird. — J. W.

Chadwick, Religious Ideals and Religious Unity. —
W. B. Smith, Harnack versus Harnack. — W. B.

Parker. The Religion of Mr. Kipling. — G. L. Cory,

Adin Ballou and the Hopedalc Community. — C. C.

Kverett. „Bevond Good and Evil*. — J. T. Bixby,

Nanak and the Faith of the Sikhs. — J. Warschauer.

Paul and the Jerusalem Church.

Analecta Bollandiana. 17. 4. A. Hirsch mann,
Culcndaria Eystcttcnsin. — A. Ol i vieri. De inventionc

crucis libellus. — L. Duchesne, A propos du mar-

tyrologe hieronymien. — I.e Menologe de Mctaphrastc.

— Note sur le typicon de Bova. — Le predicateur

Vimon. — Bull, des publicat. hagiograph.*

Revue internal, de Theologie. Janv.- Mars. Ant-

wort d. altkathol. Kommiss, v, Rotterdam auf d. Gut-

achten d. Kommiss, v. St. Petersburg d. II.C'3. Aug.

IH97, _ -\. Kirccff. D. AltkaUiolizism. u. d. kathol.

Frage. — J. Langen, Relig.. Theologie, Kirchenpolitik.

— E. Micha ud, La thcologie ancienne • cathol. . scs

caractcres et son but; Ancicns-catholiques et Prote-

stnnts; La „Defense de FEglisc romainc“ par BrcbeuL

— G. C. Joyce, Bishop Bull and the „Defensio Fide»
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Nicenae“. — Fr. Lauchcrt, Frz. Ant Staudenmaier

(Schl.). — Schirmer. Militsch von Kremster, d. Vor-

läufer d. Reformators Job. Hus. — Lias, The Thirty-

Xinc Arlicles of the Church of Engld.

Philosophie und Pädagogik.

Revue philosoph. Janvicr. F. Le Dantec, Les

Nco- Darwinicns et 1'hereditc des caracteres acquis. -

E. Boirac. Les phenomenes cryptoides. — A. Schinz,
Le positivisme est unc methode et non un Systeme.

D. Humanist. Gymn. 9, 1. II. G. Uhlig, „Reform-

gymnasium“ u. Normalgymnasium. — P. Knopp, E.

ärztt. IJrthcil üb. d. Ueberbürdgsfrage. — O. Schwab,
Hygiene u. Schule. — HI. IV. Schräder, Ucb. d. Gren-

zen d. Anwendg naturwissenschaftl. Forschgsmeth öden

auf allg. Fragen d. Erziehg u. d. Unterr. — O. Jager,
Ucb. Stetig u. Bedeutg d. Griechisch, im Organism. d.

Gymn.
Millhlgn d. Gesellsch. f. JIsche Erziehgs- u. Schul-

isch. VIII, 2, 3. O. Grilln berger, Zur Pflege d.

Briefsteller- u. Formularbücher -Litt, im Cistercienser-

Ordcn. — P. Minges, Franziskaner in Bayern. — B.

Duhr, D. ältest. Studienpläne d. Jesuitengymn. in

Köln. — Frdr. Endl, Ucb. d. wisscnschafti. Heran-

bildg d. Piaristen im 17. u. 18. Jh. — M. Fastlinger,
Kleine Milthlgn üb. Altbayems älteste Klosterschulen

:

a) D. Kloslcrsch. zu Salzburg, b) Wohin ging Erzbisch.

Arno v. Salzburg in d. Schule? — Altmann- A Hin-
ge r, I). Schul-Gcographic d. Abtes Anselm Dcsing (O.

S. B.) f. d. Benedikt.- Gymn. zu Kremsmünster a. d. J.

1743. — Th. M. Wehofer, D. Dominikaner u. Wiener
Univ. Prof. Petrus Gazzaniga üb. d. pädagog. Werth d.

scholast. Methode d. 18. Jh.s. — Frz Schauerte, D.

Klosterschulen d. Ursulinerinn. in Erfurt v. 1607 bis z.

Gegenw. — E. Uttendorfer. I). Kcgularkanonissen d.

Augustinerordens unt. d. Titel: Kongregation Unserer
Frnu od. de Notrc Dome. — Kurzer Auszug d. Erziehgs-

ii. Unterr.-Gcsch. d. Salesianerinnen in Bayern. — M.
Heim buch er. Die gegemv. im Gebiete d. dlsch. Rei-

ches thätigen Frauen • Genossenschaften f. Unterricht u.

Erziehg.

Pädagog. Arch. 41.1. G. Kewitsch, Bühncndlsch
u. Schuldtsch. — E. Hermann, D. Schultheater. — A.
Koch, Einiges aus Schul berichten v. Ende d. vorig. Jhs.— R. Foss. Zum Gesch.-Untcrr.

Rhein. Blält. /. Erziehg u. Unterr. 73, I. Wahrh.
u. Irrthum auf d. Gebiete d. Unterr. u. d. Erziehg am
Anfang u. Ende d. 19. Jh.s. I. — K. Knoke, Jo-
hannes Buno u. s. emblemat. Unterr.- Methode (1617—
97). — A. Mollberg, 1). Idee d. Herbart • Stoyschen
Schule. — L. Hohmnnn, Ueb. ö. Begriff u. d. Wesen
d. Seele I. — G. v. Massel, v. Rochows Kinder-
freund u. d. gegen wärt. Volksschullesebuch.

Pädagog. Sind. XIX. 6. J. Kaiser, Wie Werke
d. bildend. Kunst betrachtet sein wollen. — R. Staude
u. A. G opfert, Präparationen z. dtsch. Gosch. — II.

Grosse, Ueb. Ucbgn in d. Betrachtg v. Kunstwerken.— J. Hertel, Emile Lombard u. d. Socicte des Etudcs
Internationales.

Revue internal, de l'enseigncmenl. XXXVI, 5.
U. Gayon, L'enscignement de ia chimie appliquee ä
la faculte des Sciences de Bordeaux. — A. Sabatier,
Les l'acultes protestantes de theol. et les cludes scientif’
dans los univ. — P. Boy er. Simples conseils aux clcvcs
du cours de Russe des langucs orientales. — La Icgislat.
et leconomie coloniales dans les facultcs de droit de
France. - - E. P., Une ecole normale pour les rcügicuses
cnseignantes. — E. Bourgeois, Les publicnlions de
ILmv. de Lyon. - f>. C. Friedcl. La Chimie appli-
quee a la faculte des Sciences de Paris. - K. Merimede
L’Espagnol a l'Uniy. de Toulouse. - R. Wormls
Lcijon d ouverture d un t. ours d’histoirc des doctrines
cconomiqucs. F. I*., Le Senat et les Scctions agricolcs
dans nos Univv. — Le Probleme de l'cducation secun-

daire. d apres MM. Üarboux et Fitz-Hugh. — La quesüon

des boursiers de facultcs.

Revue de Tlnsiruct. pnbl. en Belgique. XLI. 5.

J. Cuvelier, Archive» et Arcbivistes (lio). — Frz.

Cumont, Notices epigrnphiques. — P. Graindor.

Notes critiqucs sur l'epitaphe d'Hypcride. — 0. Merten,

De l'esprit moderne dans les humaniles ancienncs.

Philologie und Lltteraturgeschlchte.

The Indian Antiquary. July-August. R. C. Templc,

Currency and Coinagc among the Burmese. — K. F.

Burkhard. Essays on the Kasmiri Grammar, transl.

and cd. bv G. A. Grierson. — July. J. F. Fleet,

Mr. Shankar Balkrishna Dikshit. — Y. S. Vavikar.

Some Remarks on the Svastikn. — R. C. Temple, Bao.

— August. J. M. Campbell, Notes on the Spirit Basis

of Belief and Custom. — R. C. Templc. Kobang, the

Malay Coin and Wcight. — J. Be am es, Musalman

Titlcs for Hindus.

Philologus. Suppl.-Bd. VII, 1. 2. Alb. Müller, Un-

tersuchgn zu d. BiihnenaUerthümem. — W. M. Lindsay,

Plauti Cod. Senonensis Lectioncs. — M. Wilbrandt.

D. polit. u. soziale Bedeutg. d. attisch. Geschlechter vor

Solon. — E. Oder. E. angebl. Bruchstück Demokrits

üb. d. Entdcckg. unterird. Quellen.

Archiv f. d. Sind. d. neueren Sprachen ti. Litt.

CI. 3. 4. A. Köster, Ueb. Goethes Elpenor. — Rud.

Lehmann, Schiller in d. heut. Schule. — J. E. Wacker-

nell, Aelteie Volkslieder u. volksthüml. Lieder aus Tirol.

— A. S. Napicr, Nachtr. zu Cook’s Biblical quotations

in Old Engl, prose writers. I. — Eugenic Franke,

Quellen d. Lay of the last Ministrcl. von W. Scott. —
A. Tobler. Zur Legende vom hl. Julianus (Forts.);

Drei kleine provenzal. Räthsclaufgabcn. — A. Pillct,

D. altprovenz. Liederhs. N 5 (Forts.). — E. Björkman,

Miscellen zur engl. VVovtkde. — H. Lindberg, Satire

on the Blacksmilhs. — Geo. Tamson, John Bull.

Tijdschr. voor Ncdertandschc Taal- en Lelterkuude.

N. R. IX. 4. H. Kern, Boot. — A. Kluyver, Kaliber-

— J. Hobma . Een vcelbesproken blijspel. — J- W.

Müller. Nog iets over Anjer en Anjelieri Nachsrift,

Reinacrt I, 1640. — J. Franck, Aus d. Komburgcr

Hs.; Vynergat (Rein. I, 1640). - P. Fredcricq,

Wapene Martijn. — D. C. Hessel ing, Bestekamer.

G. Kal ff. Een paar frngmenten van den romnn van

Limborch. — F. Buitenrust Hcttema, Namen en

Zinspreuken. — J. Verdam, Een onbekend afschrilt

van het Atrechtsche Couchy-frgm. ; Dictsche Verscheiden*

heden (Bacshttdich. blz. 310; Oorspronc, blz. 312;

Onder — ende, blz. 314).

Geschichte.

ZIsehr. .1. Aachen. Geich. -Ver. 20. BJ. E. v. Oidt-

mann, D. chemal. Rittersitz Rath, auch Marsch allsrath

genannt, bei Mechernich; Nachtr. zu d. Abhdlg „D.

Wappen d. Stadt Aachen“ in Bd. 19. — H. Veit man,

Aachen. Prozesse am Rcichskammcrgericht (F'orts.).
—

F. X. Bosbach, 1). älteste Burtscheider Nckrologium.

— E. Adenaw, Archäolog. Fuudc in Aach, bis 1898.

— E. Teichmann, Neue Beitr, z. Fastradasage; D-

Ablcitg zweier Wörter d. Aachen. Mundart ; E. Aachener

als Darsteller d. Titelrolle in zwei Metzer Mysterien. —
J. Buchkrcmer. D. Atrium d. Karoling. Pfalzkapcll«

zu Aachen. — W. Brüning, E. Beitr. z. Würdigg d-

Bürgermeisters Dauven. — E. Pauls, Vcrtragsmäss.

Regelfi d. Vortritls in d. Kirche zu Schwerfen (lall);

Aachen. Wctterhörncr. — H. Kcussen. Aquensia in

der Hss.-Sammlg d. Brit. Mus. zu London. —
Be Ueshcim . I). Historienmaler Adam Eberlc aus Aachen.

Sind. Storici. 7,3. G. Brizzolarn, 1 Sonett»

conlro „l'Avani Babilonia“ e il „Soldanu“ dcl Petrarca.

F. Pfnlor, ll dominio Pisano nell’isola dElba

durnnte il scc. XIV. — D, Giani, Alcunc osservaz.

su la cronologia di Agncllo Ravennatc. — A. Crivel-

lucci, I documenti della „v»ta Constantink*



205 4. Februar. DEUTSCHE ÜTTERATURZEITUNG 1S99. Nr. 5. 206

Geographie, Länder- und Völkerkunde.

Globus. LXXV, 4. Die Xationalitätsverhältn. in

Schleswig. — R. T. K., Unter d. Fellachen d. Landes
Gosen. — 0. Schlüter. Klondike ». J. 1898. — C.

Spicss, D. Schmiedekunst im Evhelande (Togo). — P.,

D. Errichtg c. russ. Ethnograph. Mus. in St. Petersburg.

Staats- und Rechtswissenschaft.

Disehe Jnrislcnzlg. IV, 1/2. L. Scuffert, D. neue
Ctvilprozessordng. — I. Lammasch, Ucb. d. Ausliefcrg

wegen anarchist. Verbrechen. — R. Sohm, Adclsrccht
u. Namensrecht. — P. Schellhas. Richter u. Richtcr-

aml nach d. 1. Jan. 1900. — E. Sockel, Paul Hin-
schius f. — 2. 0. Mayer, D. clsasslothring. Diktatur*
Paragraph abermals vor d. Reichstage. — Fusting, Bc-
tmff u. Bcmessgsgrdlage d. gemeinen Werthes im Sinne
J. preuss. Ergänzgssteuergesctzes.

Journal des Econowistes. Dcccmbre. H. Honet,
AJam Ferguson et ses idees politiques et sociales. —
G. Francois, Mouvement de la population en divers
pays. — A. Raffalovich, Un manucl de la politique
commercMle internat. (J. Grunzei). — Fr. Passy, Les
«iseignements du passe: Meux lettrcs de 1871.

Allgemeines.

„
Stil. z. Mimik. Allg. Zig. Nr. 5. E. v. Pie n er,

Uelj. meine polil. Thäligk. — 6. H. Arnold. Vom
mtisch. Limes. — A. L. Jellinck, Führende Geister.“ '• *• E

;

Vorläufer Adam Smiths. — 7. D. Wnrundi.
«• V. V. Bayer, Constantin v. Hofier. — 9. O.

f iper, D. Behdlg. d. Burgen in d. omll. Kunst- u. Alter-
BWMventwen. - 10. H. Schneegans, K. neue

rr „
f™nz,B- Utt- in dtseh. Sprache (Morf). — F.

tuhn. U.Gesch.e. Jtsch. Geschlechts. - Frz.lJoflcin
Aus \\ estindien u. Nordamerika,

«wreri/g«. N», 48. j. Maegowan. A history

|J

F r
'.

Mesnit, Madagascar, Homere et
»y»n myccmenne. ’c ed. - Fr. liechtel. D.

srt—
™nnlli:l'cn Pcrsonennnmcn des Grieche

SS;,.? Ncrv0TJcgAngen sind. - H.

taeh 1
L
^ r“ “• Ttmc-''Jid«- - M. Schanz,

1- Th. 2. Aull. - E. Bruston

;

-K.Bruchmann, Poetik. — Camet

It raraiM
MnrSuanl - Wmarches et nctions

PPG v.ii
Ce

?*7. Pendanl >« Campagne de 1792,

Lffi v^i LÜ
G ’ Paris't - F. d« Sanctis!

A 1

• rari a <wa di li. Croce. —
\l h» G i

N,lle l'llerat“« »träniere. I: Uni-

- G 1 1 f
• lün,msnc

' R - Emerson, H. F. Amid.

Giles A n.
' U8Scnd '' ' annolando. - 49. H. A.

of oU Ceylon
* ”;^ ataw<*r»; „Letchimey“, a täte

lj l«i?ua V -n r'i

’'S'nna,°mhi ”' ~ N- Sentenach,
KLv’«lpeR^na

U
[

aS
i
nskril!ls ' ~ G Fcrrone

Kaal?r, ?.
P
°i'\

Siobe - ~ F- Norden. D.

Renaissar.ee. V. ?*. Jl1 ' v' ( hr. bis in d. Zeitn „ .
; ms in a. /,eu a

- Behaghel, D. Syntax d. Heliand- M Bon .
“ona Rncl, D.

S Al”'h Au^tinfConf.
P
.°.
,,0l0rUm nP“cr-'-P1'”- II."

-foieniü^f?"
1 Conf«s'onum 1. XIII rec. P. Knocll

1«« didtur JS™' pontjheum, aliorum. Avellam^ Klartet " - Wörterb. d
' G.A- E- Martin u. H. Uenhart. IV
— H - Morf Geseh 4

“ ' ’ 'x™ volgari. del Petrarca
“ P. Cottin Ton'

ncuercn franziis. UtL(l6— I9Jh.)
*•

Jocumente
" les An&» «n 1 793 d’apr«

^'’^aWk '-es memoire?
atalogu,, paPpJ - f hcz les Hova. — l.es

TRureau
I)a n!,,n u L°

B,h Nation. — üu. Fr
««'ioraie.

| Z S*
,

sur l'origine de Peeriturc
***

graecac era«™ n/
'' ranz Suwmihl - - Antho

ttlSii8li verxes bv \v ,,

d arid partly rendered inte
1

Mtnamler, —‘ c V ,

aton. J. GefPcken, Slud
i erbo, Trabalhos Nauticos dos

Portuguczes nos sec. XVI e XVII. P. I: Marinharia. —
R. Rcuss, L’Alsace au XVII® siecle. — H. Mazel, La
Synergie sociale.

Entgegnung.
ln Nr. 37 des Jahrgangs 1898 der DLZ. wird, wie

ich leider erst jetzt ersehe, eine Besprechung meines
Huches: „Grundlinien einer Philosophie des Christen*
thums“ veröffentlicht, über die mich zu verwundern ich

alle Ursache habe: denn es ist in allen Punkten unge-
fähr das Gegentheil von dem richtig, was dort behaup-
tet wird.

Zunächst soll sich die Berechtigung und der Nutzen
der von mir durchgeführten „encyklopädischen Behand-
lung der Religion" in meiner Behandlung der religiösen

Probleme kaum bemerkbar machen. Das ist unrichtig;

denn nur auf Grund einer Untersuchung über das
Lebensgesetz des menschlichen Wesens ist ein gesicher-

tes Urtheil über den Urzustand des Menschen möglich,

dies Urtheil aber führt auf die Nothwendigkeit einer Neu-
schöpfung des MenschenWesens und bedingt so den
ganzen Inhalt des die eigentlichen religiösen Probleme
behandelnden Abschnittes.

Sodann soll in meiner Schrift der Stoff nur durch

begriffliche Konstruktion und eine oft scholastische Ab-

straktionskunst zusammengchalten werden. Das ist un-

richtig; denn die ganze Behandlung des menschlichen

Wesensgesetzes leitet ihren Inhalt aus der Erfahrung

her, wie solche im Naturtrieb zu jedermanns Aneignung
bereit liegt, vgl. S. 58 meines Buches. Es ist also diese

Erfahrung das in erster Linie Zusammenhaltendc und
nicht begriffliche Konstruktion.

Was endlich die behauptete scholastische Abstrak-

tionskunst anlangt, der ich mich vielfach ergeben haben

soll, so läuft dieselbe darauf hinaus, dass ich. gemäss
der Aufgabe, die ich mir gestellt (vgl. S. 7 f.), das in der

Darlegung des Lebensgesetzes der Menschennatur Ge-

wonnene als Grundlage für die Konstruktion der reli-

giösen Ideen benutze. Diese Konstruktion und damit

die Lösung der religiösen Probleme vollzieht sich durch-

aus einfach und natürlich. Ich erwarte den Erweis des

Gegentheils.

Berlin. Adolf Scholkmann.

Antwort.

Auf die vorstehende Entgegnung habe ich Folgendes

zu erwidern:

Wenn ich in meiner Rezension über das oben ge-

nannte Buch gesagt habe, dass die Berechtigung und

der Nutzen der anthropologischen Begründung, wie sic

der Vf versucht hat. in den religionsphilosophischen

Abschnitten seines Buches sich kaum bemerkbar macht,

so ist das ein Urtheil. welches um deswillen, weil der

Vf. ein entgegenstehendes Urtheil über diese Krage hat.

noch nicht als „unrichtig
- erwiesen ist. Desgleichen:

wenn ich zur Begründung des von mir ausgesprochenen

Urtheils darauf verwiesen habe, dass „der vielgestaltige

StofT lediglich durch begriffliche Konstruktion und eine

oft recht scholastische Abstraktionskunst zusammen-

gehalten wird“, und wenn dem gegenüber der Vf. meint,

dass seine Konstruktion der religiösen Ideen „durchaus

einfach und natürlich" sich vollzieht, so ist auch das eine

Frage, von der der Vf. wird zugestehen müssen, dass

die Entscheidung darüber nicht allein von seinem eigenen

Urtheil abhüngt. Beide Kragen ausführlicher zu erörtern,

kann nicht die Aufgabe des Rezensenten sein. Ebenso

wenig halte ich mich für verpflichtet, die scholastischen

Abstraktionen und Definitionen, durch welche „die im

Einzelnen vielfach interessanten und anregenden Unter-

suchungen“ entstellt und beeinträchtigt werden, zu ex-

pergiren. Als besonders signifikante Beispiele nenne ich

in dieser Beziehung die Definitionen des Raumes (S. 22),

der Seele (S. 23) und des Rechts iS. lo2).

Halle a. S, Carl Stange.
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I Recht, denn bei der Eigenart D.a war an eine

völlige Umgestaltung und an ein Aufgeben der

„ Anti-Wcllhausenschen“ Stellung nicht zu denken,

cs konnte sich vielmehr nur darum handeln, die

inzwischen erschienene Litteratur zu verwerthen.

D. selbst hatte dazu vorgearbeitet, insofern er

mit seinem unermüdlichen Fleiss in den Rand-

bemerkungen seines Handexemplars, das dem

Hgb. zu Gebote stand, einen Theil dieser Litte-

ratur verwertbet hat. Selbstverständlich war

es. dass R. auch den 6 Jahre später erschiene-

nen Kommentar D.s über die drei letzten Bücher

des Hexatcuchs beranzog, insofern D. im Laufe

seiner Arbeit am Pentateuch einzelne seiner

1880 vertretenen Anschauungen zu ändern oder

ganz zurückzunehmen sich gezwungen sah; es

galt also, die vom Standpunkt D.s i. J-
1 88<>
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sich ergebenden Konsequenzen zu ziehet». Wo I

der Hgb. abweichende Anschauungen für unum- I

gänglich hielt, hat er sie mit eckigen Klammern !

eingefügt. Ebenso sind durch eckige Klammern !

längere Ausführungen kultgeschichtlicher Art, die
]

R. geschrieben hat, herausgehoben: er sah es
|

mit Recht als unerlässliche Aufgabe an, neben :

den von Knobel beigebrachten und von D. bei-

behaltenen Parallelen aus den »Sitten und Ge-

bräuchen anderer Völker das reiche neue Mate-

rial, das besonders Robertson Smith und Well-

hausen in Bezug auf den Kult der Araber und

anderer semitischer Völker gesammelt haben, aus-

reichend zu vervverthen. Wo R. in Bezug auf

lexikalische oder grammatische Dinge Aenderun-

gen für nothwendig hielt, hat er sie einfach in

den Text eingefügt; meist sind das Aenderungen

von geringerem Umfang, nur zu Ex. 1, 8 und

1 1 sind die Aenderungen beträchtlicher Art, bezw.

hier hat R. D.s Darlegungen durch neue Aus-

führungen ersetzt, weil das seit 1880 erschienene

Material zu umfangreich war, als dass durch ein-

fache Einfügung auszukommen gewesen wäre.

So viel ich sehe, sind die grösseren Arbeiten

von R. überall herangezogen: eine Verwerthung

der kleinen über unzählige Zeitschriften zer-

streuten Artikel ist eine Sache der Unmöglich-

keit, würde auch wohl nur in selteneren Fällen

wesentliche Förderung gebracht haben. Auf

diese Weise ist es R. gelungen, D.s Kommen-
tar auch für die Gegenwart brauchbar zu er-

halten, und ihm gebührt für seine selbstlose Ar-

beit aufrichtiger Dank: er darf sich sagen, dass

er die Arbeit durchaus im Sinne des Vf.s weiter

geführt hat. Dass R. auch aus dem Eigenen
Manches beigesteuert und im Einzelnen unsere

Erkenntnis» gefördert hat, sei zugleich ausdrück-

lich bemerkt. Möchte das Buch recht viel

fleissige Leser finden, namentlich auch in den
Kreisen, welche heute Dillmann als Exegeten
mehr feiern als durch eigenes Studium kennen.

Strassburg i. E. W. Nowack.

Erich von Schrenck, Die johanncischc An-
schauung vom „Leben“ mit Berücksichtigung

ihrer Vorgeschichte. Leipzig, A. Deichert Nachf.

(Georg Böhme), 1898. VIII u. 189 S. 8°. M. 3.

Der Gebrauch des Wortes „Leben“ in der
johanneischen Litteratur ist so eigenartig, sein

Begriff so prägnant, dass man auf eine vorher-
gegangene lange Entwickelung desselben schliessen

muss. Es gilt die Vorgeschichte dieses Begriffs,

über welcher noch immer grosses Dunkel liegt

und über welche die Ansichten der Forscher aus-
einandergehen, zu untersuchen. Studien zu einer
solchen V orgeschichte will der Vf. in der ersten
Hälfte seiner Arbeit liefern, und er bemüht sich,

diese umfassend zu gestalten, indem er nicht nur
die nächsten Vorstufe») für die johanneische Auf-
fassung, nämlich den Lebensbegriff bei Jesus und

Paulus, in Betracht zieht, sondern auch auf die

älteren Grundlagen, auf die alttcstainentlicbe und

die jüdisch -alexandrinische Vorgeschichte zurück-

greift.

Die ursprünglich nur physisch verstandene

Lebensverhcissung im A. T. ist untrennbar ver-

bunden mit der Gottesgemeinschaft. In dem

religiösen „Leben“ der Psalmen ist der Keim ent-

halten für den Glauben an ein ewiges Leben.

Wie das Leben in den Proverbien eine signifi-

kante Rolle spielte, so „forderten manche Psal-

men zu tieferer Fassung des in ihnen geschil-

derten „Lebens“ heraus“ (S. 9), wenn auch ein

unmissverständliches Zeugniss für die Hoffnung

auf ein zukünftiges Leben erst im Danielbuch zu

finden ist. Jesus hat die jüdische Erwartung eines

ewigen Lebens gctheilt und sie vertieft. Ansätze

zu einem gegenwärtigen Leben sind bei ihm be-

merkbar, in der Hauptsache bleibt aber das

Leben ein Gegenstand der Hoffnung. Auch des

Paulus Auffassung vom ewigen Leben trägt

eschatologischcn Charakter. Zugleich tritt aber

bei ihm der Lebensbegriff aus der transcenden-

ten Sphäre deutlich auf das geistige, religiös-

ethische Gebiet über. Er kennt ein durch die

Gemeinschaft mit dem Auferstandenen vermittel-

tes, pneumatisches, gegenwärtiges Leben, das

sieh in einem neuen sittlichen Wandel kundgiebt.

Die beiden Gedankenreihen sind von Paulus in

nahe Beziehung gebracht, aber das ewige Leben

wird noch nicht definitiv in die Gegenwart hinein-

gezogen. „Es herrscht ein gewisser Schwebe-

zustand.“

Hier erhebt sich nun die Frage, ob man zur

Erklärung dieses paulinischen Thatbestandes nicht

hellenistische, speziell phiionische Einflüsse heran-

ziehen soll. Auch für Philo giebt es nämlich

jetzt schon wahres Leben, es ist das Leben der

Seele, welche Lösung vom Körper fordert. Indessen

tritt die ethisch -religiöse Fassung dieses Lebens

in den Hintergrund, dafür erhält es eine philo-

sophische und ekstatische Färbung. Mit grosser

Vorsicht und mit den» merklichen Bestreben, der

philoniseben Theorie jedwede mit seinem wissen-

schaftlichen Gewissen vereinbare Gerechtigkeit

widerfahren zu lassen, führt der Vf. die Ver-

gleichung zwischen Paulus und Philo durch. Er

kommt zu dem Ergebnis* , dass höchstens eine

gewisse formale Beeinllussung durch Philo statt-

gefunden haben könne, obgleich sie nicht wahr-

scheinlich zu machen sei. Dagegen sind die auf

S. 52 zusammengestellten Argumente gegen einen

Zusammenhang des paulinischen und des philoni-

schen Sprachgebrauchs so schwerwiegender Natur,

dass man an dem Grundsatz, der paulinische

Lebensbegriff sei eine Fortbildung der spätjüdi-

schen Idee und der Verkündigung ]esu, kaum noch

ernstlich wird rütteln können.

Damit ist nun aber auch schpn die johannci-

schc „Lebensfrage“ stark präjudizirt. Johannes
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knüpft nicht nur an Paulus an in seiner Anschauung
|

immer wieder die Bemerkung hinzuzufugen, dass

vom gegenwärtigen Leben, er geht noch ein doch eine Beeinflussung durch Philo „durchaus

Stuck über ibn hinaus, indem er auch das ewige unwahrscheinlich“ sei, und dem gegenüber wieder

Leben in die Gegenwart hineinzieht. „Es giebt an die starken, aber nicht entscheidenden Be-

nur ein Leben, das hier beginnt und sich in rührungen mit Paulus zu erinnern, muss man dann

alle Ewigkeit fortsetzt.“ Damit entfernt sich nicht folgern, dass die Losung des Problems

aber Johannes noch mehr als Paulus von Philo, vielleicht überhaupt nicht da liegt, wo er sic

der zwar gegenwärtiges Leben kennt, es aber sucht? Die Ergebnisse des Vf.s selbst, das von

durch Epitheta auszeichnen muss und damit eine ihm mit wissenschaftlicher Strenge und ancr-

andere Werthung des Begriffes Leben an den Tag kennenswerther Unparteilichkeit untersuchte Ma-

Icgt. Ausser dieser Frage nach der Gegen- terial, weisen über die von ihm eingenommene
wärtigkeit des Lebens fasst v. Schrenck noch Position hinaus. Die Fragestellung, ob das 4.

die objektive und subjektive Vermittlung des Evangelium mehr aus dem Paulinismus oder aus

Lebens bei Johannes ins Auge und erörtert dem Phiionismus erklärt werden soll, überhaupt

hierbei die Begriffe Licht und Wahrheit, die Vor- die beliebte Theorie, dass dieses Evangelium

Stellungen vom Geiste, von 'Laufe und Abend- auf der doppelten paulinischcn und phiionischen

mahl, von dein Glauben. Damit bahnt er sich Grundlage ruhe, eine Theorie, unter deren star-

ken Weg zur inhaltlichen Bestimmung des kein Einfluss v. Sehr, geschrieben hat, wird

Lebens. Erkcnntniss, Gotteserkenntniss er- von ihm selbst, wenn auch wider Willen, in ihrer

scheint als ein Hauptmoment desselben, nur Unzulänglichkeit aufgedeckt. Die ideale Linie

Wdbt diese Krkenntniss nicht auf die Erkennt- Jesus - Paulus - Johannes ist besonders auf der
niss als solche beschränkt, sondern schliesst Strecke Paulus * Johannes, also in der Hinsicht,

“ s't Gottcsgcmeinschaft. Dazu kommen dass Paulus das nothwendige Mittelglied für die

noch als zwei weitere Momente: Unvergäng- johanneische Theologie darstelle, in hohem Grade
liebkeil und Seligkeit. Auf Grund dieser der Revision bedürftig. Schon die auf S. 66 ff.

Ergebnisse werden in der johanneischen Fassung angezogenen Stellen des 4. Evangeliums lassen die

des Lebensbegriffes weitere Unterschiede von Frage gerechtfertigt erscheinen, ob sein Lebens-
Phil'i wahrgenommen. Wenn bei ihm wie bei begriff so sicher eine neue über Paulus hinaus-

Jobimes der Begriff religiös orientirt ist, so gehende Stufe der Entwicklung einnimmt. Ent-
gipfelt doch für Philo der Lebenszustand in der spricht es wirklich dem Textbestand, von „etwai-
Ekstasc und ist dann wieder als Leben der gen ganz unbedeutenden Resten älterer An-
1 «gend asketiscb-moralistisch gefärbt. Hingegen schauung“ (S. 77) zu reden? Vor allem muss
li'-ge auch hier der Anschluss an Paulus auf der cs zur Vorsicht stimmen, dass doch in zahl-

end, für welchen das Leben in einer gleich- reichen Fällen die Selbständigkeit des 4. Evan-
wissigen, nicht auf ekstatische Höhepunkte be- gelisten, die originalen johanneischen Wendungen
schrankten Gottesgemeinschaft und prinzipiellen hervorgehoben werden müssen. Es ist eben über-

«wcnfreibcit gegeben ist. Weitere Annähe- haupt nicht rathsam, das Problem von den Ur-
rung^ an Paulus wird in den V orstellungen vom Sprüngen der johanneischen I heologie nur von

J
?
n un^ der Sühne gefunden und „ein direkt einem Begriffe aus — und wäre es auch ein so

P* i$ch«.s Erbe 4
* in dem lebendigmachenden zentraler Begriff, wie der vom Vf. ausgewählte,

»eist ln Hinsicht der Lcbensvollendung zeigt erhellen zu wollen. In der That ist v. Sehr.

..

( lc ^ erwandtschaft der biblischen Schrift- schon von selbst in dem Maasse, wie er die

iLlT -'
6"! ****** an der Auferstehung, Untersuchung der einen Vorstellung vertiefte,

|.

' n lür ^ijo die volle Seligkeit in der Er- auf andere Momente, wie Licht, Wahrheit usxv.

M^h

'°m ^e'^e besteht, weshalb auch der gestossen, welche die ihm geltenden Maassstäbe

Hui”

1 U * ^ r^Cn nur ium «gemischten“ Leben zu verrücken geeignet waren. Man wird also
a

?P\ . die Debatte erweitern müssen und lür die Genesis

^
^ nun sowohl in der Gesammtauf- der johanneischen Theologie sich in der religiösen

t

” ,L
.

ebens “ a,s in den einzelnen Wen- Welt vor Paulus, überhaupt ausserhalb des

tu
tatsächliche Anlehnung an Philo Christenthums, nach Anschlüssen umsehen müssen.

|)aDnCi?

S

^
l,r

5
n *St

’ so s°Ren doch gewisse jo- In der Hinsicht hat der Verlasser nach einer

|J|ln
tp

C ctrac l,tungsforinen griechische Fär- Seite hin wenigstens, in Betreff Philos, dessen

i

^a^'n Stören die eigenthümlichen von dein verstorbenen Superintendenten Herrn

die ß J
^lsc,en Gedanken des 4. Evangelisten, Prof. D. Grossmann gesammeltes lexikugraphi*

Icicht aT r

de
f
Wahrhc^rkennti,isS und viel- sebes Material, insofern es die Aussagen über

Leben u -i

,e

^
or8tcllungen vom gegenwärtigen das Leben enthält, er benutzen und analysiren

Griechisch

' 0n t*cr Unvergänglichkeit des Lebens. 1 konnte, einen sehr verdienstlichen Beitrag zur Auf-

sehen Beo!-«-

01 mÖS8C bc ‘ B'Wung des johannei- ! hellung der johanneischen Frage geliefert. Hin-

Wenn J !
naleriaIs mit tätig gewesen sein. I gegen kann man schwerlich behaupten, dass er

‘lber der Vf. sich getrieben fühlt,
j

auf das Spätjudenthum, .
welchem in dem A -
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schnitt über den alttestamentlichen Lebensbegriff

ein Plätzchen angewiesen wird, genügend Rück-

sicht nimmt. Die Arbeit, die hier geleistet wer-

den muss, dürfte schwierigerer Art sein, als etwa

nur einige Schriftstellcn auf ihren Sinn zu prüfen.

Die Psalmen mussten auf jeden Fall unter Bezug-

nahme auf ihren messiani sehen Charakter eine

wesentlich andere Behandlung erfahren. Was
hätte sich unter diesem Gesichtspunkt ergeben z.B.

aus der innigen Correlation zwischen Lebens-

gewissheit und Gottesgemeinschaft? Und wäre

die andere Frage zu umgehen, wie in der Folge-

zeit die „Lebensaussprüche“ in den frommen

messianischen Kreisen gedeutet worden sind ?

Fs geht heute nicht mehr, das Spätjudenthum

als eine kompakte, gleichartige Masse hinzu-

nehmen. Auch da, wo man noch vor einigen

Jahren den Versuch, verschiedene Strömungen

im Schooss des Judenthums zu erkennen, als

unhistorisch abwies, scheint man jetzt dem Ge-
danken einer Differenzirung zugänglich zu wer-

den, sei es, dass man den Unterschied der

Stimmungen in seiner Bedeutung zu werthen

sucht, sei es, dass man einen Einschlag von
Gnostizismns oder Hellenismus in das vorchrist-

liche Judenthum feststellen zu können glaubt.

Zur vollen Einsicht in das Wesen der johannei-

seben Gedankenwelt hätte zuletzt noch und nicht

zum Wenigsten die Rücksichtnahme auf die ge-

schichtlichen Entstehungsverhältnisse des Evan-
geliums und den Zweck des Evangelisten ge-

hört. Anlass dazu batte der Vf. schon in der
von ihm angestellten werthvollen Beobachtungen
finden können, dass „Johannes ebenso selten

von dem Gott eignenden Leben redet, als er

das den Gläubigen zukommende häufig berührt“,
dass „für Johannes nicht Spekulationen über
das Leben Gottes oder des Logos die Haupt-
sache bilden, sondern das Leben als Heilsgut,

als die uns zu Theil werdende Errettung“ (S.

60). Aber auch unter den gemachten Ein-
schränkungen müssen wir die vorliegende, recht

vorsichtige Studie über die johanneische
Ideenwelt als einen Schritt vorwärts auf der
Bahn der Wahrheit freudig begrüssen. Lässt
sie auch manche Faktoren tlcs Problems unbe-
achtet, so ist sie dafür von jeder Ueberladung
frei und weist in der Darstellung und in der
Beweisführung eine lobenswerthe Klarheit der
Gedanken auf.

Giessen. W. Bai densperger.

Philosophie.

Theodor Lipps, Raumästhetik und geometrisch-
optische I äuschungen. [Schriften der Gesellschaft
für psychologische Forschung. II. Heft ‘>u. 10.) Leipzig.
J- A. Barth, 18V7. 424 S. 8" mit zahlreichen Figuren
im Text u. 1 Tafel. M. 12.

Wilhelm Wundt, Die geometrisch -optischen
1 äuschungen.

| Abhandlungen d. Sachs. Gcsellsch.

d. Wiss.. math.-phys. KL, Bd. 24, No. II.) Leipzig.

B. G. Tcubncr, 1808. 126 S. 8° mit 65 Textfiguren.

M. 5.

Die Theorien, welche man über den Ur-

sprung der geometrisch -optischen Täuschungen

aufgestellt hat, lassen sich in zwei Hauptgruppen

sondern. Die Vertreter der einen Gruppe suchen

den Grund für die Täuschungen in den Wahr-

nehmungsinhaltcn und ziehen daher hauptsächlich

physiologische Momente, wie Irradiation, Augen-

bewegungen usw. zur Erklärung heran. Die

Anderen nehmen dagegen an, dass wir die zu

vergleichenden Strecken eigentlich gleich gross

sehen, dass aber unser Unheil über ihr Verbält-

niss durch irgend welche Umstände irre geführt

wird. Eine Einigung ist schwer herbeizuführen,

weil erstens die 'Theorie der Raumwahrnehmung

noch nicht genügend klar gestellt ist und weil

zweitens der Akt des Vergleichens zur Zeit für

die Wissenschaft noch eine unbekannte Grösse ist.

Lipps sicht nun in den gcomctrisch-optischen

'Täuschungen eigentliche Urtheilstäuschungen. Er

geht von dem Grundgedanken aus, „dass der

optische und der ästhetische Eindruck, den wir

von geometrischen Formen gewinnen, nur zwei

Seiten einer und derselben Sache sind, und ihre

gemeinsame Wurjel haben in Vorstellungen von

mechanischen Thätigkeiten.“ ln .allen Raum-

formen scheinen unserer alles belebenden Phan-

tasie mechanische Kräfte wirksam. Diese sind

Abbilder oder Analogien der Kräfte, die wir

in uns erleben. „Eine Säule richtet sich auf

und erzeugt sich in jedem Momente von Neuem

in dem Sinne, in dem ich in meiner aufrechten

Stellung mich behaupte, oder dieselbe in jedem

Augenblicke von Neuem erzeuge.“ Indem so

die Phantasie Alles mit Kräften, die wir in uns

selbst erleben, erfüllt, vermögen wir die Kräfte

im Lichte eigenen 'Thuns zu betrachten und dem-

gemäss mit ihnen zu sympathisiren. Auf der

freien Zweckthätigkeit, welche wir dabei in die

geometrischen Formen hineinlegen, beruht alle

Schönheit, auf ihrer Störung alle Hässlichkeit.

Dieselben Kräfte sollen dann auch die opti-

schen Täuschungen hervorrufen. Scheint uns in

einer ‘ Raumform etwa eine Tendenz der Aus-

weitung zu liegen, so erleidet nach L. zwar nicht

«las Wahrnehmungsbild selbst, wohl aber das

zurückbleibende Vorstellungsbild die fragliche

Veränderung thatsächlich. Da wir nun bei der

Vergleichung wahrgenommener Raumformen die

eine in der Vorstellung auf die andere übertragen

und an ihr messen, so messen wir infolge der

vorgestellten Kräfte statt der ersten Raumform

ein abgeändertes Vorstcllungsbild von ihr an der

zweiten Raumiörm, und dadurch wird unser Ver-

|

gleichsurthcil abgelcnkt.

Dieser Grundgedanke ist nun in allen Vcr*

]

zweigungen bis zum konkreten Einzclfall verfolgt,

j

Ueberall erhalten wir Gelegenheit, den Scharfsinn
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des Vf.» zu bexvundero. In der I h.it, es steckt

eine aossergewöbnliche Gedankenarbeit in diesem

Werke. Auch bat sich L nicht darauf beschränkt,

die bekannten Täuschungen zu behandeln, son-

dern er hat auch noch viel neues Material bei-

gebracht, auf das er zutn Theil erst durch die

Konsequenzen seiner Theorie geführt ist. Wenn
aber L. voll Zuversicht annitnmt, dass nun die

Frage der geometrisch -optischen Täuschungen
wenigstens im Prinzip endgiltig erledigt sei, so

fürchte ich, dass dies nicht allgemeine Zustim-
mung finden wird. Es stecken doch noch zu
viel Voraussetzungen in der Theorie, die spe-
ziell vom Standpunkt der übrigen L.schen An-
schauungen ganz selbstverständlich erscheinen
mögen, die aber anderen Forschern doch bedenk-
Ikh Vorkommen werden. Dagegen bin ich mehr
überzeugt, dass L. mit seinen ästhetischen Aus-
führungen für das Verständniss der schönen geo-
metrischen Formen eine wichtige Vorarbeit ge-
leistet bat.

Wundt vertritt in seiner Schrift den zweiten
Standpunkt, indem er den Grund für die Täu-
schungen in Störungen des Wahrnehmungsinhaltes
sucht. Er behauptet mit grösster Entschieden-
heit: .Ich sehe wirklich die eingethcilte Strecke
pösser als die nichteingetheilte, den spitzen
'Gnkel relativ grösser als den stumpfen usw.“
tee Behauptung scheint ihm so selbstverständ-
lich, dass er einen ernsthaften Beweis gar nicht
|er*ucht. Seinem Standpunkte gemäss zieht er
hauptsächlich physiologische Momente zur Erklä-
™>g heran, vor Allem die Augenbewegungen,
* P auch in seiner Theorie der Raumwahr-
nehmung e.ne ganz besondere Rolle spielen

ttae Schrift hat jedenfalls eine erheblich
geringer,, Bedeutung als die vorher besprochene.

onti
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Der Ausfüllung dieser Lücke will das Büch-
lein A. Börckels dienen, das gerade jetzt, wo
die Jünger der schwarzen Kunst und ihre Freunde
den 500. Geburtstag ihres Meisters zu feiern sich

vorbereiten, besonders zeitgemäss ist.

Der Hr. Vf. behandelt seinen Stoff in 3 .Ab-

schnitten. In dem ersten, Gutenbergs Leben be-
titelt, erzählt er uns, was sich bis jetzt über die

äusseren Lebensumstände des Erfinders hat er-

mitteln lassen, seine Abstammung, seine Thätig-
keit in Strassburg, seine dortigen Prozesse usw.,
sodann seine Rückkehr nach Mainz, seine Ge-
schäftsverbindung und sein Prozess mit Joh. Fust
und sein Ende als Hofdienstmann des Mainzer
Erzbischofs Adolf von Nassau.

In dem 2. Abschnitte, Gutenbergs Werk,
werden wir über das eigentliche Wesen der Er-
findung, die Vorläufer des Typendrucks, die

Formschneidearbeiten und Holztafeldrucke (Block-

bücher), und seine Technik belehrt; daran sind

Nachrichten über des Meisters eigene Druckwerke
und die Thätigkeit seiner Gehilfen und nächsten

Nachfolger geknüpft.

Der 3. Abschnitt gilt Gutenbergs Ruhm.
Ebenso wie der Vf. im 2. Abschnitte die aus

dem 15. Jh. erhaltenen Zeugnisse über die Be-

deutung der Typographie reden lässt, so wird

hier durch ähnliche Zitate bewiesen, dass die

Erfindung 1. eine deutsche, 2. eine Mainzer ist

und 3. Gutenberg zum Urheber hat. Den Schluss

bilden einige Angaben über die bisherigen Guten-

bergfeste, Denkmäler usw.

Das durch eine Reihe guter Druckproben,

Portraits, Ansichten historischer Häuser und

Druckpressen illustrirte Werkeben, das bei sei-

nem Ziele, nur den augenblicklichen Stand der

Forschung darzustcllen, in der glücklichen Lage
ist, auf die für den Laien unerquickliche Polemik

zu verzichten, muss als wohl gelungen bezeich-

net werden, so dass wir ihm nur die weiteste

Verbreitung wünschen können.

Berlin. PT Voullicmc.

Philologie und Litteraturgeschichte,

Ibn al Atir’s (Magd aldin al Mubarak)
Kunja-Wörterbuch, betitelt Kitäb al Murassa*.

Hgb. von C. F. Seybold. [Krgänzungshefte zur

Zeitschrift für Asiyriologie. Semitistische Studien,

hgb. von Carl Bezold. Heft 10/11.] Weimar,

Emil Felber, 1896. XV1I1 u. 268 S. 8°. M. 20.

Die wichtigsten älteren philologischen Ar-

beiten der Araber sind in die grossen Wörter-

bücher (Lisän, Tag) mehr oder minder voll-

ständig eingearbeitet. Sehr erheblich wird der

Zuwachs an neuen Sprachthatsachen durch Her-

ausgabe der Originale nicht sein. Aber durch

die Aufdröselung jener Werke ist Vieles ver-

loren gegangen, was sich nur in ihrem Gesanunt-

bilde zeigte, so das Individuelle in ihnen mit
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seinen Ausblicken auf Arbeitsart, litterarisehe

Strömungen u. dgl. , der durch die ratio des

Uriginais gegebene Gewinn an sachlichen Be-

obachtungen und so manches Andere. Bedeuten*!

ist der sprachliche und sachliche Gehalt der hier

vorliegenden Arbeit des ältesten der drei flcissi-

gen Brüder aus ulga:ira (gest. 606 d. H.).

Bei dem Rcichthum der Kunjalitteratur, die ge-

druckt vorliegt (s. S. XII f.), war der Druck

dieses neuen Werkes, scheint es, entbehrlich.

Aber es scheint nur so. Denn es ist ein Stan-

dard -Buch, und gerade hierauf wurden die pein-

lich saubere Arbeitsweise des Hgb.s und die

unschätzbare Mitarbeit der Herren de Goeje,

Goldziher, Guidi, Fischer mit Nutzen verwandt.

Die Arbeit war in Folge des Wirrwarrs in der

Ueberlieferung (ein Pröbchen des hier wuchern-

den tashif s. S. XI) und der Beschaffenheit der

einzigen, nur stellenweise durch ein Berliner

Fragment nachzuprüfenden Handschrift (Leip-

ziger Refä'ija) nicht leicht. Dankenswerth ist

die Frgänzung des bis auf wenige einfuhrende

Worte verlorenen 3. Kapitels, des Schlüssels,

d. h. der Zusammenstellung der Kunjas unter

Stichworten für die von ihnen dargestellten Be-

griffe. Dieser Schlüssel bietet auch einige Hilfe

für die gerade bei diesem Werke besonders

wichtige Ausbeutung in sachlicher Beziehung.

Die Wahl von Kunjas zur Darstellung einfacher

Begriffe steht ja im .Verhältnis zu der Häufig-

keit dieser Begriffe, und da ergeben sich That-

sachcn, die ein merkwürdiges, nicht gerade

freundliches Licht auf die Schöpfer und Ge-

braucher der Kunjas werfen. Mit am zahl-

reichsten sind die Kunjas für waJad azzina

(unter ihnen verdient Beachtung das unter wil-

den Verstümmlungen scharfsinnig von de Goeje

erkannte ibn burtti fwpvq, wie wohl statt burnü

zu lesen ist, s. S. XV zu Z. 7 70), sehr beliebt

sind solche zur Bezeichnung des Schmutzig-

Geizigen (s. z. B. Z. 3131 ff. 3147 ff. u. oft;

im Schlüssel werden hier die geeigneten Hin-

weise vermisst; für vollständige Ausbeutung des

Sachlichen muss das Buch selbst durchgearbeitet

werden). Natürlich fehlen auch die grotesken

Perversitäten nicht, welche ja die arabischen

Wörterbücher in Menge zieren, s. z. B. unter

ibn alghaz Z. 289 ff. — Nachgetragen sei, was
dem Hgb. kaum bekannt sein konnte: dass

sich eine Handschrift des Murassa* in der Biblio-

thek * Atif Fffendi in Stambul unter Nr. 2263
befindet (es sei hier auf die jüngst in den Buch-

handel gekommenen, freilich recht dürftig gear-

l>eiteten Verzeichnisse der Stambulcr Bibliotheken

hingewiesen, in denen etwa 40000 Handschriften

besprochen sind), und dass Ms. Berlin Spr. 314
am Schluss (f. 120a— 125b) ein Verzeichniss

von Kunjas mit ab, umtn , ibn. bint enthält (s.

Ahlwardt 9 S. 463 in No. 10062).

Charlottenburg. M. Hart mann.

raJL^vuv mqI Xa/tfüvouoqs ötaiciji. Galeni

de victu attenuante Über. Primum graccc

edidit Carolus Kalbfleisch. Leipzig. B. G.

Teubner. 1898. XXVI u. 44 S. 8°. M. 1,40.

Galcns Schrift de victu attenuante war bis-

her nur unvollständig durch eine lateinische ücber-

setzung bekannt; Kalbfleisch, dem wir bereits

eine neue Ausgabe von Galens Institutio logica

(Lips. 1896) verdanken, veröffentlicht hier aus

einer von dem bekannten Neugriechen Minoides

Mynas nach Paris gebrachten Handschrift (Suppl.

gracc. 634) zum ersten Mal den vollständigen

griechischen Text. Seine Rezension stützt sich

aber nicht bloss auf eine genaue Abschrift dieses

Codex, sondern er hat auch eine in einer

Dresdener und Pariser Handschrift erhaltene

lateinische Ucbersetzung des Nicolaus von Ca-

labrien, die auf ein älteres griechisches Original

zurückgeht, zu Rathe gezogen und auf Grund

derselben den griechischen Text an zahlreichen

Stellen verbessert. Auch Oribasius, der die

Schrift Galens für sein Sammelwerk excerpirte,

bot manche Verbesserung. Meine Abschrift des

Parisinus weicht in einigen Punkten von der des

Hgb.s ab; doch möchte ich ohne eine wieder-

holte Nachprüfung nicht behaupten, überall richtig

gelesen zu haben. An folgenden Stellen dagegen

dürfte meine Lesung den Vorzug verdienen:

S. 16, 17 impäa&at xai Taota? jrijte Jia

atpaiou ttvo{ tu»v ndfyoc e)(övtluv ,-aP“

ßavtiv (K. icpoaXafißdvnv)
;
ebenso S. 16, 21. 17, 13.

— S. 19, 11 bniyei&at ol xai vrjtt&v xai tü>v 5).Xo»v

|

cXsiwv (K. opeiutv) opvifrujv. — S. 22, 9 tty & täv ap-

vcLv e?tt>8r
(

v tproKtto-

' (K. (ptAaxttov)
;

ebenso steht

?cü7«v S. 24, 18. 33, 7. — S. 25, 24 xai

o’etrcetv. — S. 32, 5 *1$ O’eiLv ftooia; (K. IHratav).

Uebersehene Druckfehler sind: S. 14, 7 vfa **-

ntpiiut; Statt toö S. 17, 5 Tals *paxoic statt tol$ ?•

Augsburg. G. Helmreich.

Paul Meyer, Notice sur les Corrogaiiones Pro-

mähei d*Alexandre Ncckam. [Notices et Extraits

des manuscrits de la Bibliothcquc Nationale ct autres

Bibliothequcs, t. XXXV. 2 C pnrtie.l Paris. C. Klinck-

sicck, 1807. 42 S. gr. 4".

Die theologischen und grammatischen Schrif-

ten Alexander Ncekams waren bisher so gut wie

völlig unbekannt. Ausser kurzen Angaben über

das Leben und einige, zum Theil wiederholt

gedruckte Werke des englischen, lateinisch

schreibenden und dichtenden Scholastikers, giebt

j

uns die vorliegende Abhandlung eine gelegent-

liche, die Identifikation ermöglichende Notiz über

A. Neekams Kommentar zum Hohen Liede und

erschöpfende, von zahlreichen Auszügen beglei-

tete Auskunft über seine Corrogaiiones Promelhei

betitelte Schrift. Diese (deren eigentümlichen

Titel P. Meyer einleuchtend als „Sammlungen

des Prometheus“ deutet, wobei unter Prome-

theus A. Neckam selbst zu verstehen wäre) zer-
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fälle in zwei Theile: I. eine ziemlich unvollstän- baren (m. E. ganz romantischen) Voraussetzun-

dige und elementare lateinische Grammatik; II. gen aus, häuft Kombination auf Kombination und

einen Kommentar zur Bibel. Die zahlreichen kommt infolgedesssen wieder zu dem Siegfrieds-

Ibndschriften, die dieses Werk überliefern, und mythus als einem alten Naturmythus, mit dem er

die von A. Neckam benutzten Quellen sind von die indischen Märchen und alles Mögliche in Zu-

P. M. mit bekannter Kompetenz und Gelehr- sammenhang bringt. Auf die erste Forderung,

samkeit angegeben, das Werk, seine Bedeutung
;

die ich bei aller Sagenforschung stelle, jede

und A. Neckams darin zu Tage tretende Art,
j

Dichtung saggeschichtlichen Inhalts im Rahmen
zu denken und zu arbeiten, treffend charakteri- I der Kultur ihrer Zeit und ihrer Heimath zu

sirt. Rinc besondere Wichtigkeit für den Ro- prüfen, geht P. gar nicht ein; Bemerkungen
manisten haben aber die Corrogaiiones Promelkei lassen scliliessen, dass der Vf. für diese Forde-

dadureb, dass A. Neckam darin öfters lateinische rung, der Schönbachs klarer Blick immer mehr
Ausdrücke durch französische übersetzt. Die in Geltung verschafft, gar kein Verstandniss hat.

Betracht kommenden Stellen hat P. M. gesammelt; Ich habe unzweideutig gefordert, man soll mir

ein lexikalischer Index am Ende des Heftes er- nachweisen : 1 . dass nach den deutschen Quellen

mßglicht ihre sofortige Auffindung. Es sind im jemals Siegfried oder Brunhilde etwas Göttliches

Ganzen etwa hundert Wörter und Redewendungen, gehabt oder dass sie mit den Göttern in irgend-

von denen einige bisher unbekannt waren und welchem Zusammenhänge gestanden haben; 2. dass
die fast alle durch die entsprechenden lateini- es ausserhalb der nordischen Dichtung überhaupt
sehen Wörter und Sätze sicher zu erklären sind. göttliche Walküren gegeben habe, wie es die

Aber auch für das Mittellateinische gewährt na- Brynhilde war; 3. dass ausserhalb des Nordens
türiieh das Werk willkommene Ausbeute, und die die Waberlohe bekannt gewesen sei. Da tauchen
französischen sowohl als die lateinischen Aus- immer wieder die idisi des Merseburger Spruches
drücke bat P. M., wo es Notb that, mit ge- und das Brunhildenbett auf, die einzigen Dinge,
wohntcr Sachkenntniss erläutert, auch manche die man nötbigenfalls mit dem Walkürcnmythus
verderbte Stelle überzeugend berichtigt. zusammenbringen kann. Der lecluhts Brunihilde,

Jena. W. CI oötta. für den Braune mit viel gewicht geren Gründen

als P. in die Schanze gesprungen ist, könnte
Hermann Patzig, Zur Geschichte des Sigfrids- gewiss in die Waagschale fallen, allein er verliert

mythus. [Wissenschaft!. Beil. z. Jahresber. d. Frie- seine Beweiskraft im Hinblick auf andere Felsen-
fhichs Gymn. zu Berlin. Ostern 1898.) Berlin, R. bettsagen. Was dagegen die idisi betrifft, so
Oaertner (H. Heyfelder), 1898. 31 S. 4°. M. 1. beweisen diese gar nichts: solche dämonische

ist die Ansicht herrschend, dass die Sieg- Wesen kennt auch der Norden in seinen lälar-

Ined-Hrynbildensage der Niederschlag eines ur- disir, und K. Maurer hat aus der Sagalitteratur
itcn germanischen Götter- oder Naturmythus sei, wichtige Zeugnisse ihrer Existenz angeführt (Zeit-

f- r sich in die Heldensage geflüchtet habe. Sie Schrift f. dtsche Mytbol. II, 341). Aber mit diesen
•5. durch entstanden, dass man die eddische haben nichts gemein jene poetischen göttlichen

i^ssung dieser Sage zu Grunde legte und durch Walküren, zu denen nach der eddischen Dich-

tung Brynhilde gehörte. Letztere sind göttliche

Schlachtenjungfrauen, die im Dienste Odins stehen

und seine Befehle ausführen, die die Helden nach

Valholl bringen und ihnen hier das Methorn

reichen. Wo findet sich von diesen auch nur

eine Spur ausserhalb der nordischen Dichtung r

o Man fange doch endlich an, die Dinge in den

beinah
C 'n P0et *scbes Produkt, das bei uns einzelnen Quellen scharf gesondert, jedes für sich

habe
'

t'V
inCn an(^Cren Wandel durchgemacht zu betrachten, statt gleich zu kombiniren. Ich

''ersd/r!

^ ^ort^»ermanen > und das in den habe bei meinen Aufstellungen nur mit dem ge-

wann'
CnC

u

*

‘

assimgen die poetischen An- rechnet, was wirklich überliefert ist, und habe

5picpelt^

ei

|

' rCr Un^ '^rer Heimath wider- dieses nicht von seiner Heimath und seiner Um-

i,;h 'br I

n C 'ner e ’n8e ^lentlen Abhandlung hoffe
;

gebung getrennt. P. hat mit Quellen und Zeug-

st die

C
.^n ’ ^ass a^e Kombination, auf die nissen gewirthschaftet, die nach seiner Ansicht

dass abr-

U tl

-

J^u^assunK stützt, nichts beweist,
.
einmal dagewesen sein könnten, und hat dann

Unj

r

,

C,nc~ Betrachtung der ganzen nach deduktiver Methode in Anlehnung an seinen

K^cbiibtliriT

^°el ^sc^en Erzeugnisse unserer sag- angenommenen urgermnnischen Naturmythus die

A*f

* en v°eHen uns zwingt, mit der alten wirklichen Quellen zerrissen und die einzelnen

ser Ank"^|
Un

zu brechen. Trotz die- Zeugnisse ganz subjektiv behandelt und gedeutet.

Ijegen m
wendet sich schon jetzt Patzig Und das ist bei dem Vf. ‘historische Methode !

^ alter W*'-
"r^arun£ Her Siegfriedssage, geht 1 Welcher Widersinn dabei in der Auslegung ein-

CISC von unbewiesenen und unbeweis- zelner Stellen herauskommen muss, will ich hier

L •

CQCn lvonioinattonen die einzelnen Züge

’J*

in Deutschland wiederlinden wollte. Gegen
ie«c Auffassung, die schon vor mir Golther be-

sarnp
at, wandte ich mich in meiner akademi-

Antrittsvorlesung, worin ich die Siegfrieds-
n i cnsagc als ein poetisches Erzeugniss der

j

erVVan cn,nK ni 't historischem Hintergründe
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weiter nicht berühren. Uebcr solch falsche Auf-

fassung hilft auch die ideale Brille nicht, durch

die das Thun und Treiben unserer Vorfahren

angeschaut wird, oder die Ansicht vom Ursprung

der Poesie, die für unsere lleldendichtung ganz

bedeutungslos ist. abgesehen davon, dass nach

BÜcbers Forschungen wohl Mancher anderer Mei-

nung über diese Frage ist als P. Wie der Vf.

der vorliegenden Abhandlung arbeitet, da lässt

sich Alles beweisen. Alles deuten.

Leipzig. E. Mogk.

Alfonso Lazzari, Ugolino e Michele Verino,

studii biografici e critici. Contributo alla storia dell'

umancsimo in Firenze. Turin, Carlo Clausen, 1897.

228 S. 8°. L. 4,50.

Der in der vorliegenden Schrift behandelte

Florentiner Dichter Ugolino de* Vieri oder Ve-
rino (1438— 1516) wuchs in dem Poeten- und

Humanistenkreisc auf, der sich um die Medici
gruppirtc. Er verdient seiner Bedeutung nach
einen Platz hinter Landino und Poliziano, obwohl
seine Werke fast sämmtlich ungedruckt geblieben
sind. So gebührt dem Vf. aufrichtiger Dank,
dass er uns mit dem Dichter und seiner Thätig-
keit zum ersten Male eingehender bekannt ge-
macht hat.

Verino war Schüler Landinos, trieb jedoch
neben den Humanitätsstudien auch die Rechte
und war seit 1464 als Notar und in verschiede-
nen Staatsämtem thätig. Daneben unterrichtete
er in seinem Hause junge Leute in der Dicht-
kunst und Rhetorik, unter ihnen Giovanni de’
Medici, den späteren Papst Leo X. Unter sei-

nen erhaltenen, ausschliesslich in lateinischer

Sprache abgefassten Dichtungen ist die älteste
ein Bändchen Elegien und Epigramme, Flametta
betitelt; später wandte er sich ernsteren und zu-
letzt durchweg religiösen Stoffen zu, wie seine
zum Mystischen neigende Frömmigkeit auch in

seiner Begeisterung für Savonarola ihren Aus-
druck fand, der ihm seinen über apologeticus de
rationc poeticae artis widmete. Dass Verino sich
nach Savonarolas Sturz nicht nur von ihm ab-
wandte, sondern sogar eine Invektive gegen ihn
richtete, wirft einen Schatten auf seinen Charak-
ter, von dem ihn auch die ausführliche Verteidi-
gung Lazzaris nicht befreien kann. Sein Haupt-
werk, von dem er die Unsterblichkeit erwartete,
ist ein Epos Carlias, das die Thatcn Karls des
Grossen behandelt, ein merkwürdiges Produkt,
das die Nachahmung Vergils mit derjenigen Dan-
tes verbindet. Er widmete das Gedicht, an dem
er Jahrzehnte lang gearbeitet, dem König Karl
YiII. von Frankreich, ohne je den erhofften Lohn
dafür zu erhalten. Es hat etwas Tragisches, zu
sehen, wie dieser Dichter, der, solange er lebte,
trotz seiner Armuth und vieler Enttäuschungen
seine Kunst mit Hingabe pflegte, schon kurz nach
seinem i ode zu den Vergessenen zählte.

Im Zusammenhang mit der Biographie Veri-

nos spricht L. in Kap. VI seiner Schrift über

seinen 1469 geborenen Sohn Michele, ein früh-

reifes Wunderkind, der bereits im Alter von 18

Jahren starb. Seine distieba moralia waren ver-

breiteter als irgend ein Werk des Vaters; der

Vf. zählt gegen 20 Drucke davon auf.

L. hat mit grossem Flcissc die handschriftlichen

Schätze der Florentiner Bibliotheken und Archive

benutzt und in im Ganzen ansprechender F'orm

mitgetheilt, so dass diesem Verdienst gegenüber

manche Mängel seines Werks entschuldbar sind.

Die Darstellung ist bisweilen von unnöthiger

Breite und zeigt die Neigung so vieler Biogra-

phien, ihren Helden in möglichst günstigem Lichte

erscheinen zu lassen; zumal in der superlativ-

reichen Charakteristik am Schluss tritt die Ueber-

treibung deutlich zu Tage. Dass der Vf. mit

der neueren Litteratur nur unvollständig bekannt

ist, wollen wir ihm nicht so hoch anrechnen, zu-

mal dieser Mangel in erster Reihe in der Fernlei-

tung hervortritt; bedenklicher sind Irrthümer, wie

sic ihm beispielsweise bei der Erwähnung Mar-

suppinis oder gar Vallas unterlaufen, dessen Schrift

de voluptate er bei Alfonso von Neapel verfasst

sein lässt. Die nächste Arbeit des Vf.s wird

hoffentlich davon Zeugniss ablegen, dass er seine

Studien auf diesem Gebiet vertieft hat.

Königsberg. M. Lehnerdt.

Geschichtswissenschaften.

R. Sternfeld, Französische Geschichte. [Sammlung

Göschen. Bd. 85.] Leipzig, G. J. Göschen, 1898.

203 S. kl. 8°. Geb. M. 0,80.

Der kurze Abriss der französischen Ge-

schichte, den Sternfeld in vorliegender Schrift

für die »Sammlung Göschen“ lieferte, gehört

gewiss zu den besten Nummern dieses verdienst-

vollen Unternehmens. Die Aufgabe, in gedrängter

Darstellung das Wesentliche der Begebenheiten

hervorzuheben, welche voll nur von dem geleistet

werden kann, der auch in der Einzelforschung

und ihren oft weit über das behandelte Detail

hinaus wichtigen Ergebnissen bewandert ist, hat

hier durch kundige Hand eine glückliche und

zweckentsprechende Lösung gefunden. Denn im

Zweck des Büchleins wird cs begründet sein,

dass das Mittelalter, namentlich bis 1328, er-

heblich kürzer geschildert ist als die neuere Zeit,

und dass überhaupt die Darstellung um so aus-

führlicher wird, je mehr sie sich der Gegenwart

nähert. Rasch geht St. über die ersten Jahr-

hunderte hinweg: Karl dem Grossen sind beispiels-

weise zwei Seiten gewidmet, und von den drei auf

I lugo Capct folgenden Königen erfahren wir nur

die Namen. Die späteren, eingehenderen Kapitel

zeichnen sich namentlich durch eine geschickte An-

ordnung des Stoffes aus
;
die Darstellung der Neuzeit

ist bis auf die letzten Tagesereignisse fortgefübrt.
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Dass bei einem derartigen Kompendium ein-

zelne Ausstellungen gemacht werden können,

wird nicht Wunder nehmen. So durfte die An-

sicht, dass sich die Schwache des westfränkischen

Reiches bei dem Zuge Ottos I. 946 besonders

deutlich geoffenbart habe (S. 38), kaum gerecht-

fertigt sein; und auch, dass 954 Hugo von

Francien vergebens nach der Königskrone ge-

strebt habe, scheint unrichtig: weniger die Unter-

stützung Ottos I. und Bruns von Köln als die

freiwillige Zustimmung Hugos war ausschlag-

gebend für die Thronbesteigung Lothars III.

(Lot, Les dern. Carol. 8f.) Ungenau ist ferner

die Behauptung, 1328 sei die Thronfolge nach

dem Beschluss von 1317 geregelt worden (S. 57):

dieser schloss vielmehr nur die Frauen selbst,

nicht aber ihre männlichen Verwandten vom
Thron aus (vgl. hierzu jetzt Viollet, Inst. pol.

11, 59 ff.). Sodann möchte ich eine Dame in

Schutz nehmen: der gelehrten und geistreichen

Schwester Franz’ I,, Margarethe von Valois,

u *rd die Bezeichnung „Verfasserin schlüpfriger

Erzählungen" (S. 89) nicht gerecht. S. 133 heisst

es, die letzte Notabein -Versammlung vor 1787
habe 1614 stattgefunden, was auf einer Ver-
wechslung mit den Reichsständen beruht (die

-Nouibeln traten noch 1626/27 zusammen). Die
Angabe, dass in der schlimmsten Zeit der Re-
solution in Paris täglich über 50 Köpfe, gefallen
seien (S. 143), ist denn doch zu hoch gegriffen:

hat berechnet, dass 1794 nach dem Gesetz
lwn 22. Prairial bis zum Sturz Robespierres,
d. h. in 48 Tagen, 1366 Hinrichtungen vor-
genommen wurden (vgl. Sorel, Revol. IV, 107,
Amn. 2

), woraus sich ein Durchschnitt von 28
— - * Hinrichtungen für den Tag ergiebt. Erwähnen
wir noch, dass der Erfurter Tag S. 157 allzu
«dhionsmässig geschildert ist (vgl. jetzt nament-

die eingehende Untersuchung bei Vandal,
• aP « Alex. I, 390ff.)

f und dass auch bei den
aturgemäss zahlreichen Daten Versehen mit
ujiiergelaulcn sind (ich zählte etwa ein Dutzend
^niger unrichtiger Angaben, die zum Theil

..

n,c^fehlcrn beruhen mögen), so dürften^w.e man sieht, nirgends den Kern der Dar-
stellungberührenden Ausstellungen erschöpft sein.

äJ .

CS" erkäk e ‘nen trefflichen Ueberblick

Und v VL.

nt

\
vick,un£ des französischen Staats

bcTH.rlJj’J" aif“
wird man um so dankUarer

bishi'er überhai

cs an einer derartigen Schrift

Zettafd ist

2' manEcltc - Eine ausführliche

während
erzählenden 'Theil vorangestellt,

nichti<rat
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Litteratur^ S
Uel,en untl die hauptsächlichste

bilden.

S°W lG kurzes Register den Schluss

rassburg
i. E. Robert Holtzmann.

9acic 7v°^
f ^‘st0'rc des Roumains de la

a)3nc depuis les origines jusqu'a Tunion

des principautcs en 1859. Avec unc prcface par

Alfred Rambnud. 2 Vols. Paris, Ernest Lcroux,

1896. XXXV u. 486, 611 S. 8 n
. Fr. 30.

Die folgenden Zeilen machen keinen Anspruch
darauf, eine Fachkritik zu sein. Nur der Ein-

druck soll bezeichnet werden, den das Werk
auf denjenigen machen kann, der sich zunächst

dem Studium der rumänischen Sprache und Litte-

ratur widmet und der sich infolge dessen auch

für die Geschichte des rumänischen Volkes selbst

interessirt. Stehen doch die beiden ersteren im

innigen Zusammenhänge mit der politischen Ge-
schichte des Volkes: besonders in der Sprache

spiegelt sich die jeweilige politische und kulturelle

Lage des rumänischen Volkes im Laufe der Jahr-

hunderte getreu wieder, gerade so wie die Lite-

ratur besonders in ihren Anfängen und bei ihrem

Wiedererwachen in der ersten Hälfte dieses

Jahrhunderts deutlich den Einfluss der verschie-

denen Zeitrichtungen verräth.

Es ist möglich, dass Fachmänner manche

der Hypothesen des Vf.s über die Bildung des

rumänischen Volksthums für allzu kühn und sub-

jektiv erklären und auch sonst einige Aus-

stellungen machen werden, ich für meinen Theil

zögere nicht zu erklären, dass auf mich die

Lektüre des Werkes ungemein anregend gewirkt

habe. Ich hege die Ueberzeugung, dass es

denselben Eindruck auf jeden machen wird,

der sich über die wechselvolle Geschichte des

Jahrhunderte hindurch so unglücklichen Volkes

gründlich und zugleich angenehm belehren will.

Für denjenigen, der tiefer eindringen will, ist

die Littcratur fleissig zusammengetragen, ausser-

dem wird an geeigneten Stellen auch auf des

Vf.s umfangre.iches, rumänisch verfasstes Werk
hingewiesen. Wenn mancher Sachen mitunter

einige Male Erwähnung geschieht, so dürfte dies

weniger auf Vergesslichkeit des Vf.s als auf

dessen Streben nach möglichster Klarheit zurück-

zuführen sein.

Wer nun zunächst einen Ueberblick über den

ganzen Stoff gewinnen will, der möge die Zeilen

durchiesen, welche auf den S. 381 — 388 des

II. Bandes verzeichnet sind: da ist der Vf. be-

strebt, gleichsam in nuce eine Uebersicht der

politischen und sozialen Entwickelung der Ru-

mänen von der ältesten bis zur neueren Zeit

zu bieten.

Prag. Johann Urban Jarnik.

Aus dem Nachlass von Karl Mathy. Briefe

aus den Jahren 1846—1848, mit Erläuterungen

hgb. von Ludwig Mathy. Leipzig, S. Hirzcl,

1898. VII u. 523 S. 8“ M. 9.

Seit Gustav Freytag i. J.
1870 seine treff-

liche Biographie des ihm befreundeten badischen

Staatsmannes veröffentlicht hat, sind nur gelegent-

lich und vereinzelt ein paar Briefe des letztem

bekannt geworden. Das Bestreben des Hgb.s
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des vorliegenden Bandes, eines Neffen Karl

Mathvs, wenigstens einen Tbeil des reichen litte-

rarischen Nachlasses seines Oheims, dessen Brief-

wechsel aus den Jahren 1847/48, als einen „Bei-

trag zur Geschichte der deutschen Bewegung“

jener Jahre der OÖffentlichkeit zu übergeben,

verdient daher gewiss Dank. Leider befriedigt

die Publikation als solche nicht in dem Maasse,

wie es zu wünschen gewesen wäre. Zunächst

befremdet die zeitliche Begrenzung des Stoffes:

der Band, der mit der Korrespondenz über die

Gründung der „Deutschen Zeitung“ im November
1846 einsetzt, bricht mit dem Dezember 1848,

also mitten in der Frankfurter Periode, ab,

während es sich doch wohl empfohlen hätte,

die Briefsammlung bis zu Mathys Ausscheiden

aus dem Reicbsministerium (Mai 1 849) fortzu-

führen und damit einen natürlichen Abschluss zu

erreichen. Gefehlt hat der Hgb. aber vor allem

in der Auswahl des Aufzunehmenden: Spreu
und Weizen sind reichlich vermischt. Eine er-

hebliche Anzahl von Briefen geringfügigen Inhalts

wäre besser ganz fortgeblieben, bei andern

wären Excerpte, vielleicht auch knappe Regesten
völlig ausreichend gewesen. Wenn — um nur

einiges anzuführen — Mittermaicr Mathy zu

Tische ciniädt oder ihm sein Reiseprograinm
mittheilt, wenn Itzstein meldet, dass er mit dem
Herbsten fertig, wenn ein Herr Epstein ihn zur

Ernennung zum Staatsrath beglückwünscht oder
ein unbekannter Litterat ihn um den Verlag einer

Schrift ersucht, so sind dies doch lauter Dinge,
die für die „Geschichte der deutschen Bewegung“
ebenso wcrthlos wie dem Leser gleichgiltig sind.

Wozu ferner die Aufnahme von Briefbeilagen,
die wie die telegraphischen Depeschen aus Paris

(308) oder die z. Th. überdies gedruckten Er-
lasse der Schweizer deutschen Legion (S. 153)
zu den Briefen selbst nur in äusserst losem Zu-
sammenhänge stehen? Und was sollen endlich
die zahlreichen Ausschnitte aus der Deutschen
Zeitung über badische und deutsche Angelegen-
heiten, soweit sie nicht von Mathy stammen und
seine Person betreffen, oder die Auszüge aus
dem Tagebuchc des Herrn Ladenburg, sofern
dieser die Tagesereignisse nicht als Augenzeuge,
sondern lediglich nach Zeitungsberichten schildert?
Sie bilden einen unnöthigen Ballast, bei dessen
Ausscheidung die Publikation, ohne Schaden zu
leiden, leicht auf zwei Drittel ihres jetzigen Um-
tangs hätte zusammengedrängt werden können.

\ on Mathy selbst stammen etwa 70 Briefe;
sic beziehen sich auf seinen Antheil an der
„Deutschen Zeitung“ und sein Wirken in der
badischen Kammer, auf die Unruhen im Innern
des Landes und die grosse deutsche Frage, an
deren Lösung er als Abgeordneter der National-
\ crsainmlung und im Reichsministerium mitarbeitet.
Was aus denselben, insbesondere aus den präch-
tigen Briefen an seine Frau, für die Geschichte

seines Lebens und Strcbcns zu gewinnen war,

hat G. Freytag mit sicherem Rück erfasst und

verwerthet: an dem Gesammtbilde, das er uns

von Mathys Wirken in dieser Zeit bietet, wird

durch die vorliegende Publikation kein wesent-

licher Zug geändert. Nur an einer Stelle habe

ich eine Differenz bemerkt : Mathy hat bei seiner

Reise nach Konstanz die verhängnissvolle Er-

nennung Peters zum Direktor des Seekreiscs

doch anders, optimistischer beurtheilt (S. 134 ff.),

als es bei Freytag (S. 251) den Anschein ge-

winnt. — Unter den Korrespondenten begegnen

wir einer Reihe bekannter, fast ausschliesslich

freilich süddeutscher Namen: neben Gervinus,

liäusser, Hansemann, Gagcrn badischen Staats-

männern und Volksvertretern, wie Bekk, Hoff-

tnann, v. Dusch, Welker, Basscrmanu, Soiron,

Huetlin u. A., deren Schreiben für die Kenntniss

der Zustände im Grossberzogthume von Werth

sind
;
andere Briefe wieder, wie die von Becker,

Snell und Bolley, stammen aus der Schweiz und

erinnern an den dortigen Aufenthalt Mathys.

Mit Anmerkungen hat der Hgb. m. E. zu

sehr gekargt; da und dort (wie z. B. S. 84 und

202) vermisst man einen erläuternden Hinweis,

wogegen inan S. 42, wo M. von einem Mittag-

essen in der „Gans“ spricht, die Belehrung,

dass damit ein Gasthaus gemeint, füglich hätte

entbehren können. Der Auszug aus dem Tagc-

buchc S. 69 trägt jedenfalls ein falsches Datum,

es wird wohl 9. Februar 1848 heissen müssen.

Das Register, das dem Bande beigegeben ist,

hätte nur dann Werth, wenn es vollständig wäre,

was aber nicht im Entferntesten der Fall ist.

Karlsruhe. K. Obser.

Geographie, Länder- und Völkerkunde.

Albrecht Penck, Friedrich Simony. Leben und

Wirken eines Alpenforschers. Ein Beitrag zur Ge-

schichte der Geographie in Oesterreich. [Geographi-

sche Abhandlungen, hgb. von Albrecht Pcnck.

Bd. VI, H. 3.1 Wien, Ed. Holzel, 1898. 116 S.

mit 22 Taf. und 11 Textfig. M. 12.

Das Leben und Wirken Friedrich Sitnonys

fordert mehr zu biographischer Darstellung auf,

als die Thätigkeit manches viel mehr genannten

Gelehrten. Er war keiner der Träger mächtiger

geistiger Bewegungen, aber auch kein vom Strom

Getragener. Abseits vom Wege, mehr zu seiner

eigenen Befriedigung, als in der Absicht, auf jene

grosse Oeffentlichkeit zu wirken, gegen die er

die Scheu edler Bescheidenheit hegte, ging er

seinen aus der eigensten Persönlichkeit entsprun-

genen Studien nach und ward nicht müde, sic

immer von Neuem zu vervollständigen und zu

vertiefen. So ist er mit so mancher liebevoll

verfolgten Arbeit im Laufe seines langen Lebens

nicht eigentlich fertig geworden, ja bei mancher

nicht einmal zum formellen Abschlüsse gelangt.
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Um so bedeutender war seine Wirksamkeit als

Lehrer. Der Eindruck, den sein — man darf sagen,

durch und durch deutsch-österreichisches — Wesen,

die enge persönliche Beziehung zum Gegenstände

seiner Studien, die liebevolle Beschränkung auf

ein begrenztes Gebiet und die aller Ostentation

abholde, oft beinah zaghafte Bescheidenheit, ver-

bunden mit der vollendeten Klarheit seiner Dar-

stellung, auf hochstehende Personen hervorrief,

verschaffte dem Autodidakten vor fast einem

halben Jahrhundert den einzig dastehenden Auf-

trag, darzulegen, inwieweit seine speziellen Stu-

dien „als Lehrgegenstand an Hochschulen sich

venverthen Hessen“. Siinonys Programm, das

man, wie eine Anzahl späterer Ergänzungen, in

der vorliegenden Veröffentlichung mit besonderem
Vergnügen liest, führte dann zur Errichtung der

Professur für Geographie an der Wiener Univer-
sität, in Deutschland -Oesterreich der ersten, an

der vorwiegend physische Erdkunde gelehrt ward.
Die Bedeutung dieses Gegensatzes zu der damals
herrschenden Ritterschen Richtung tritt dem Bio-

graphen auf Schritt und Tritt entgegen; Simony
selbst hat sie nie betont. Er wirkte vor Allem
auf und durch seine Schüler, für die er rastlos

.Anschauungsmaterial zu gewinnen wusste. So
wurden seine naturwissenschaftliche Auffassung
der Geographie, sowie eine Reihe von An-
schauungen selbst in Detailtragen Gemeingut der
österreichischen Geographen, oft ohne in der
literarischen Öffentlichkeit ausgesprochen zu sein

B. die Alpeneintheilung). Und in den meist
Weinen und populären, fast durchaus aus Vor-
trägen entstandenen Schriften Siiuonys ist man-
cher Gedanke, der später nicht ohne Kämpfe
Mch durchsetzen sollte, in voller Klarheit, doch
oft obne besonderen Nachdruck, zur Aussprache
gelangt. Der Sieg der neuen Richtung fand
a tr in Oesterreich den ,Boden wohl vorberei-

tet -- Und so wurden die Verdienste Simony

s

.
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Erdenwinkels im Salzkammergut, dessen Berge
und Wälder, Gletscher und Seen ihn beschäftig-

ten bis in die letzten Lebenstage, als das „Dach-

steinwerk“ zum Abschluss gelangte. So kam er

einerseits auf allgemeinere Probleme, namentlich

der See- und Gletscherforschung, und war ins-

besondere der erste energische Vertreter der

Eiszeittheorie in den Ostalpen, andererseits

führte ihn das Bestreben, von seinem erwählten

Arbeitsgebiet ein vollständiges geographisches

Charakterbild zu geben, lange vor Anderen zur

Erkenntniss von der Wichtigkeit der Anschau-
ung im geographischen Vortrag und Unterricht,

cs machte ihn zum Landschaftszeichncr mit ganz

eigener Methode, später zum meisterhaften Photo-

graphen. Sein Amt brachte diese Richtungen zu

weiterer Ausgestaltung: wir finden die monogra-

phische Detailerforschung des Alpenlandes und

die Veranschaulichung der Landschaft immer im

Vordergründe seines Interesses, während ihm,

wie P. mit Recht hervorhebt, genetische Er-

wägungen in zweiter Reihe standen. Dabei

wurde der Zusammenhang seiner einzelnen Be-

strebungen immer inniger — es ist sehr reiz-

voll, zu verfolgen, wie aus dem „reisenden

Naturforscher“ der vierziger Jahre der physische

Geograph erwuchs. P. giebt uns auch Gelegen-

heit, dies aus der Bibliographie von Simonys

Werken und aus der überaus grossen Liste

seiner Handzeichnungen und Tablcaux für den

Unterricht zu erkennen. Auch die Liste der

Photographien Simonys ist beigegeben, und die

meisten von den vielen Tafeln und Textbildcrn

sind Reproduktionen Simonyscher Landschafts-

darstellungen, die in vorzüglicher Ausführung

einen schönen Schmuck des Buches bilden (dar-

unter die berühmten „Gletscherphänomcne“ im

ursprünglichen Entwurf und der endgiltigen Aus-

führung); andere bringen Tableaux (darunter die

Tiefenkartc des Königsees), Zeichenvorlagen, In-

strumente usw. An der Spitze des überaus

reich ausgestatteten Werkes aber steht Simonys

wohlgetroffenes Bildniss. Ein Denkmal der Pie-

tät, wendet sich die Biographie vor Allem an

jene, die Simony menschlich näher standen (und

das sind Generationen von Schülern) — cs be-

sitzt aber auch hohen Werth als Beitrag zur

Geschichte der geographischen Wissenschalt, in

einer Zeit mannichfaltiger Bewegungen und Leber-

gänge.

Wien. R. Sieger.

Staats- und Sozialwissenschaften.

Andre Lichtenberger, Le sucialismc au XVIII c

siede. Etüde sur les idees sociolistes dans les

ecrivains fran^ais du XVIII® siede avant la Revolu-

tion. Paris, Felix Atcan, 1895. VIII u. 471 S. 8". Fr.7,50.

Derselbe, Le socialisme utopique. Etudes sur

quelques prccurseurs inconnus du socialisme. (Uiblio-
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thequc d'histoire contemporainc.] Ebda, 1898.

‘276 S. 8°. Fr. 3,50.

Ad. Philipp, Linguet, ein NationalÖkonom des

18. Jahrhunderts in seinen rechtlichen, sozialen

und volkswirtschaftlichen Anschauungen.

[Zürcher Volkswirtschaftliche Abhandlungen. Hgb.

von Julius Wolf. 1. Heft.] Zürich, Albert Müller,

1896. IX u. 107 S. 8° mit 2 Tab. M. 2,50.

Die beiden an erster Stelle genannten Stu-

dien Lichtcnbergers wollen die Genesis der dem

modernen Sozialismus zu Grunde liegenden Ge-

dankenreihen bis zum Beginn des 18. Jb.s, und

zwar hauptsächlich in Frankreich
,

zurückver-

folgen und aufzeigen. Andererseits beschränken

sic sich auch auf das 18. Jh. allein.

Bei der ungeheuren Fülle neuer reformatori-

scher Ideen in diesem Zeitraum galt es vor

Allem, sich darüber klar zu werden, welche

von ihnen man als „sozialistisch“ bezeichnen dürfe

und daher festhalten müsse, und welche aus der

Darstellung auszuscheiden seien. Mit Recht

schliesst sich nun der Vf. der grundsätzlichen

Auffassung an: dass unter den Begriff „Sozialis-

mus“ nur jene Theorien einzureihen sind, die in

bewusstem Gegensatz zum Sondereigcnthum als

der überlieferten Grundlage unserer herrschen-

den Gescllschafts
,
Wirtschaft«- und Rechtsord-

nung den Neuaufbau der letzteren auf Basis des

Gcmcineigenthuins fordern. In der That eignet

diese Forderung sämmtlichen sozialistischen

Doktrinen, und sic bildet das Kriterium für die

Zugehörigkeit eines Systems gesellschaftlicher

Reform zum Sozialismus. Allerdings gehen die

Ansichten der verschiedenen sozialistischen Den-

ker darüber, in welchem Umfange die Beseiti-

gung des Privateigenthums Platz zu greifen

habe, oft sehr weit auseinander, wie ja auch

der philosophische Ausgangspunkt für ihre Postu-

late nicht bei Allen der gleiche ist. Dies ist je-

doch für den Begriff des Sozialismus ebenso

gleichgültig, wie der Umstand, dass manche
sozialistische Systeme, über jene Forderung

einer gründlichen Umgestaltung unseres über-

lieferten Vermögensrechtes hinaus, auch eine

Neuordnung des Geschlechtslebens, die Ab-
schaffung der Religion, die Herstellung eines

ewigen Völkerfriedens u. a. m. bezwecken.
Finden ja die letzteren Bestrebungen oft genug
auch bei Nichtsozialisten eifrigste Förderung.

ln dem so gezogenen Rahmen nun bewegt
sich — allerdings mit manchen Abirrungen —
die Darstellung des Vf.s. Sie beruht überall in

erster Linie auf ausgebreitetem und gewissen-
haftem Studium der oft äusserst schwer zugäng-
lichen Quellenschriften. Aber auch die vorhan-
dene französische und ausserfranzösische, beson-
ders die deutsche, Litteratur ist tlcissig benützt
und angetührt. Man braucht keineswegs mit

allen Ausführungen des Vf.s über Filiation und
Trag weite der von ihm vorgeführten Doktrinen

einverstanden zu sein. So manches daran ist

sogar sehr anfechtbar. Was aber den be-

sprochenen Studien bleibenden Werth verleiht

und besonders die erste von ihnen für jeden un-

entbehrlich macht, der sich mit der Geschichte

des Sozialismus befasst, ist vornehmlich die

quellenmässigc Darstellung der einzelnen Systeme,

wobei der Vf. den betreffenden Schriftstellern

selbst das Wort lässt, also exakte Auszüge

bringt. Die Brauchbarkeit des Buches „Le

socialisme au XVIII« siede“ wird durch ein

sorgfältig gearbeitetes Register sehr erhöht.

Während dieses Werk eine Uebersicht über

die sozialistischen Denker des ganzen 18. Jh.s

geben will, beschäftigt sich das an zweiter Stelle

genannte nur mit einigen von ihnen. In zehn

Kapiteln behandelt es: Mistress Afra Behn, la

premiere „authoress“ et son roinan „Oroonoko“;

Nicolas Gueudeville, un prccurseur de Jean-

Jacques Rousseau; Tiphaigne de la Roche, le

roman utopique au XVIII C siede; Beaurieu, les

disciples de la nature; Linguet socialiste; Charles

Robert Gossdin, un prccurseur du socialisme

agraire; Jean -Claude Chappuis, un prccurseur

inconnu du socialisme et de Malthus; John Os-

wald, Ecossais, Jacobin et socialiste; Un projet

communiste en 1795; Un socialiste inattendu: le

general Caffarelli du Falga. Zum Tbeile hat

man es hier mit einer Nachlese zu dem alteren

Werke des Vf.s zu thun, zum Theil aber auch

mit einer einfachen Rcproduzirung ganzer Partien

aus diesem. Dies gilt insbesondere von den

Ausführungen über Gueudeville, Gosselin und

Linguet. Der Artikel über den letzteren (S.

7 7— 131) ist fast wörtlich aus dem älteren

Werke (S. 288— 305) abgeschrieben.

Mit Linguet beschäftigt sich auch die Schrift

von Ad. Philipp, eine fleissige und tüchtige

Erstlingsarbeit. Vielfach sehr störend wirkt

und die Lesbarkeit beeinträchtigt es, dass der V i.

übermässig viele Zitate aus dem behandelten

Autor in der Ursprache selbst in den Text auf-

genommen hat.

Wien. Carl Grünberg.

Rechtswissenschaft

Arnold Luschin v. Ebengreuth, Oesterreicbi-

schc Reichsgeschichte (Geschichte der Staats-

hildung, der Rechtsquellen und des öffentlichen

Rechts). Ein Lehrbuch. Bamberg, C. C. Büchner,

1896. XVI u. 585 S. 8°. M. 12.

Dieses vom historischen wie juristischen Stand-

punkte gleich ausgezeichnete Werk ist die grund-

legende Arbeit für jene Disziplin, welche durch

die juristische Studienordnung vom 20. 4. 93 als

„Cösterreichische Reichsgeschichte (Geschichte

der Staatsbildung und des öffentlichen Rechts)“

neu eingeführt wurde. Luschin hat seinen Aus-

führungen auch eine Geschichte der Rechtsquellen
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eingefägt, wie schon in der Erläuterung des über die landesfürstliche Verwaltung im Mittel-

Titels zum Ausdruck gebracht ist. Hier findet alter ragt, abgesehen von der Rechtspflege,

Derjenige, welcher selbst forschen will, ein welches Gebiet L. schon früher eingehend be-

reiche* Material. In der Behandlung des Stoffes arbeitet hat, die Schilderung der Iandcsfürst
:

steht naturgemäss die Rcchtsgeschichte Deutsch- liehen Einnahmen und ihrer Verwaltung hervor.

Oesterreichs im Vordergründe. Eine „Ein lei* Der Abschnitt über die weltlichen Stände der

Hing“ (§ 1— 4) erörtert die Aufgabe der neuen mittelalterlichen Gesellschaft bespricht zuerst

Wissenschaft, die Periodisirung, die Terminologie die Landherren und Rittcrmässigcn, dann den

(das Wachsthum des Staatskörpers, veranschau- Bürgerstand, womit zugleich passend Aus-

licht durch ein Schema), Land und Leute und führungen über das Städtewesen verknüpft

die österreichischen Lande unter römischer Ver- werden, endlich den Bauernstand. Im Mittcl-

waltung. L. theilt den Stoff in folgende Zeit- punkte der Darstellung der dritten Periode
nbschnitte ein: I. Vorgeschichte bis 976; II. die (§ 38— 41) steht ein lebensvolles Bild der re-

Zcit des Mittelalters mit zwei Perioden, einer bis formirenden Thätigkeit Kaiser Maximilians I.

zum Tode Kaiser Friedrichs UI. (1493) und Zwei Anhänge beschliessen den „ersten Theil“

einer, welche die Regierungszeit Kaiser Maximi- des Buches. Im ersten giebt der Vf. eine

lians I., sowie die Jahre Erzherzog Ferdinands I. Uebcrsicht der geschichtlichen Entwicklung in

vor seiner Krönung in Böhmen und Ungarn um- Böhmen, Mähren und Schlesien bis 1526, im

fasst
;

III. die Zeit seit 1526, welche in die Ge- zweiten eine Geschichte des ungarischen Rei-

schichte des Gesammtstaates vor Erlöschen des ches und seiner Staatsverfassung bis 1526. Be-

liabsburgischen Mannsstammes (1740) und in die züglich des Anhangs I darf wohl der Wunsch
Periode der Ausbildung des heutigen Staats- ausgesprochen werden, dass in einer zweiten

wesens (1740—1867) zerfällt. Die erste Pe- Auflage eine Erweiterung eintrete. Zwar ent-

riode (§ 5— 12) beschäftigt sich ausführlich hält er alles Wesentliche. Allein es wäre —
hauptsächlich mit den bairischen Verhältnissen. auch praktisch — sehr von Nutzen, wenn ein

Besonders bcarhtenswerth ist die Schilderung der Mann wie L. sich ausführlicher über die böh-
wirthschaftlitben Zustände. Der Vf. bcrücksich- mischen Verhältnisse vernehmen liesse. Böhmen
tigt überhaupt die Entwicklung der Wirthscbaft ist ja vor allem das Land, von dem das Schlag-
in hervorragender Weise. Mit vollem Rechte; wort vom „historischen Recht“ ausgegangen ist,

denn ihre Bedeutung kann für die Geschichte welches die traurigen Kämpfe der Gegenwart
nnr-r \ ertassung nicht hoch genug angeschlagen hervorgerufen. Wer wäre geeigneter, die Frage
»erden. Ich weise auf dieses Kapitel speziell der „historischen Rechte“ an der Hand der
hin. weil es zu den glänzendsten Partien des böhmischen Entwicklung zu beleuchten, als ein

Buches gehört. Die Ausführungen über die Rechtshistoriker vom Range des Vf.s! — An der
zweite Periode

(§ 13— 37) beginnen mit einer Spitze des „zweiten Theiles“ (Rcichsgeschichte
rorterung der Gaueintheilung und der Terri- seit 1526) stehen Stammtafeln der Dynastie,

tnricnbilduug (Oesterreich ob und unter der Die vierte Periode (§ 42—60) wird wieder
-nns

f Karantanien, 1 irol, Vorarlberg, Salzburg). durch einen geschichtlichen Ueberblick eingeleitet.

•\
ran sc^‘esst s *ch eine geschichtliche Uebcr- An ihn schliesst sich eine ausführlich gehaltene

-KU über die Zeit der Babenberger, das Quellengeschichte vom Schluss des Mittelalters

»iscbenreich (1246— 1282) und die Zeit von bis 1740. Aus der nun folgenden Geschichte
erzog Albrecht I. bis zum Ausgange des MA.s. des öffentlichen Rechts hebe ich hervor, was L.

dp
e
° \^ ech ts<

l
uellen“ sei hervorgehoben, über die pragmatische Sanktion sagt. Sie sei

füglich der Entstchungszeit der zwei- weder ein blosses Hausgesetz, noch ein einheit-

rrh

d"^ercn ^ assung des „österreichischen Land- liches Staatsgrundgesetz, sondern sie bestehe

cat e

Se ne frÖber vertretene Ansicht (1298) aus verschiedenen Urkunden und den darüber
e

^

nCr neuen von Dopsch vertretenen von den Ländern eingeholtcn Annahmeerklärun-

AtacL*
lesthalt. In dem nun folgenden gen. Fehle auch eine alle Theile gleichmässig

sinl
?
IUe ’^ esc^'c^le des öffentlichen Rechts“ verpflichtende Textirung, so sei doch der

Land 'n ]

ade£ungen über die Anfänge der Grundgedanke zu verfassungsmässiger Aner-

Histor

1

7

C

j!

00 besonderem Interesse (vgl. auch kennung gebracht, dass einerseits Böhmen und

setbcn '

lSC

|

f
3). Als Kernpunkt der- die übrigen Erblande, andererseits Ungarn einen

I andta • l*"

^atZ ZU belrachten, dass die untrennbaren und untheilbaren Verband bilden

wicklun^ A \

mchr als eine Phase in der Enl ' so,,en * Bezüg,ich des Erbrechts der weiblichen

*c G*h I
UndStändc darste,lcn - Das öber Linien ,Qr Ungarn ein Grundvertrag, für die

zählt

*** ^Cr E,,ndstan^e Vorgebrachte übrigen Länder nur eine Deklaration, begründe

« «Utah

en
^<dungenslcn Theilen des Werkes; die pragmatische Sanktion eine Realunion, ln

über di f

manche ganz neue Ergebnisse, wie der Thronfolgcordnung selbst sei hiedurch nichts

^chworrn
assungsmässige Stellung des ge- geändert worden. An die Geschichte des <>ffe»t-

kathes der Landherren. Im Kapitel liehen Rechts reiht sich eine eingehende Ver-
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waltungsgescbichte in diesem Zeitraum an. Die

fünfte und letzte Periode (§ 61— 66) ist

der Schilderung des Aufbaues des heutigen

Staates gewidmet. L. bespricht zunächst die

Veränderungen des Staatsgebietes bis 1867,

hierauf die österreichische Gesetzgebung, die

theresianischen und josefinischen Reformen und

endlich, getrennt in zwei §§, die Zeit von 17 90

— 1848 und von 1848— 1867. Wie man sieht,

hat L. die Reichsgeschichte bis 1867 zur Dar-

stellung gebracht. Vielleicht könnte in einer

zweiten Auflage ein Abriss des geltenden Staats-
j

rechts den Schluss des Werkes bilden, wie i

schon von anderer Seite betont wurde. Reich

an Inhalt und geschrieben nicht nur mit kühlem

Kopf, sondern auch mit warmem Herzen, gehört

L.s farbenfrische Darstellung der Reichsge-

schichte Oesterreichs entschieden zu den hervor-

ragendsten Erscheinungen unserer rechtsgeschicht-

lichen Litteratur. Möge das Werk in Oester-

reich auch den Geist verbreiten und fördern,

von dem cs erfüllt ist!

Innsbruck. Paul Pu nt sc hart.

Kunstwissenschaften.

Berthold Riehl, Die Kunst an der Brenner-

Strasse. Leipzig, Breitkopf & Härtel, 1 898. XIV u.

224 S. 8". Ceb. M. 5.

B. Riebls kunsthistorische Arbeiten zeichnen

sich ganz allgemein dadurch aus, dass sie mit

einer echten warmherzigen Kunstliebe ein ein-

gehendes historisches Verständnis verbinden.

Sie beruhen ferner zum grösseren Theile auf

einer innigen Vertrautheit mit Land und Leuten.
Das „milieu“ ist nicht künstlich aus Romanen
und Reisehandbüchern zusammengestellt, sondern
durch Kenntnis des noch lebenden Volkes er-

lebt. ln I irol ist es dem Forscher besonders
leicht natürlich geworden; denn die Jahrhunderte
haben hier relativ wenig ändern können. R. hat
sich in dem Buche „Die Kunst an der Brenner-
Strasse'* die Aufgabe gestellt, einerseits die Kunst
zu schildern, wie sic im Lande sich entfaltet hat,
woher sie ihre Nahrung zog, wie sie diese ver-
werthet hat, d. h. wie viel die grossen deutschen
und italienischen Städte an Künstlern und Kunst-
werken gegeben, wie viel die einheimischen Orte
hiervon geliefert haben, und andrerseits wie im
Lande selbst die deutschen und italienischen Ein-
flüsse aufgenommen wurden. Es ist namentlich im
hoben Müsse interessant, zu sehen, wie diese

^letzteren sich in Tirol begegnen. Bereits in
-Kattenberg am Inn treffen wir sie. Das
Charakteristische des Tiroler Stadthauses, das in

innigster Kühlung mit dem Schlosse, ja Bauern
hauset steht, liegt vor Allem in einer eigenthüm-
lichcn Verbindung des deutschen und italienischen
Hauses. Gewöhnlich wendet es der Strasse eine
breite Front zu, nicht nur eine schmale Giebel-

Seite bezeichnend für den italienischen

Einfluss ist aber namentlich der Hof .... ein

echt deutscher Schmuck . . aber ist der Erker.“

— „Für die mittelalterliche Kunst ... ist die

Diöcesaneintheilung von grösster Bedeutung. Die

Hauptstadt des Sprengels, von der die Leitung

des kirchlicken und des künstlerischen Lebens

ausging, hatte naturgemäss einen wesentlichen

Einfluss auf die Kunst des ganzen Gebietes.“

Jenseits des Brenners lag die Hauptstadt, und

dadurch kam aus Südtirol Manches nach dem

Norden; andererseits bewahrte sich der deut-

sche Charakter, weil ein so grosser Theil des

Sprengels in den nördlichen Theilen der

Alpen lag.

An diesen Beispielen können wir sehen, wie

weit R. greift, um den eigenartigen, aber selb-

ständigen Zug der tiroliseben Kunst zu ergrün-

den. Auf seinen vielen, oft sehr in «las Einzelne

der kunsthistorischen Forschung eingehenden

Streifzügen können wir ihn hier nicht begleiten,

trotzdem sie manche wichtige Thatsachen ge-

bracht haben. — Ueber Markt Schwaz, dessen

Grabdenkmäler aus Bronze mit dem nahen Berg-

bau ursächlich zusammengekracht werden, dem

berühmten Kloster Volders, dessen Deckenmale-

reien (von Knoller) als eine „späte, aber sehr

erfreuliche und durch ihre Zeit eigenartig pikant

gefärbte Blume der reichen, heiteren Kunst des

süddeutschen Rokokos“ charakterisirt werden,

über Hall gelangen wir nach Innsbruck. Ueber

die mannichfacben Kunstwerke dieser Stadt bietet

R. viele detaillirte Angaben, die endlich in fol-

gende allgemeine Worte zusammengefasst wer-

den: „Seit Maximilians Zeiten tritt Innsbruck

mehr in den Vordergrund, dessen Kunst vor

Allem durch den Hof gefördert wurde .... »m

XVII. Jh. nehmen in Innsbruck . . . die italienischen

Einflüsse stark zu, dagegen schwinden sie mehr

und mehr im 18. Jh., wo neben schätzens-

werthen, einheimischen Künstlern .... nament-

lich Künstler der glänzenden Rokokoschule von

München - Augsburg wesentliche Impulse

boten.“

In dem nun folgenden Abschnitte über Süd-

Tirol hat R. S. 99 sehr bedeutsame Worte über

die tirollschen Burgen gesagt, wenn er bemerkt:

„ln den Burgen 'Pirols aber können wir uns in

jene Zeit cinleben, besonders im späten Mittel-

alter .... wodurch wir manche Schönheit der

Spätgothik kennen lernen, die man bisher viel

zu wenig beachtete. Ganz einseitig betrachtete

man diese nur vom Standpunkt der kirchlichen

Baukunst .... als eine Periode des Auslebens

mittelalterlicher Kunst . . . und übersah dadurch

ganz, wie reich junges Leben in ihr keimt. VV

viel wir für eine neue Auffassung der spätgoti-

schen Kunst des Hauses in 'Pirol gelernt haben,

weiss Jeder, der .... die besten modernen deut-

schen Arbeiten .... aufmerksam verfolgt hat.“
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Mit Franzensfeste beginnt ein neuer Abschnitt

der Brennerstrasse. Einer ausserordentlich ein-

gehenden hochwichtigen Behandlung unterzieht R.

insbesondere Brüten. Er warnt hier bereits mit

Recht, den italienischen Einfluss zu überschätzen,

da man sonst „in Gefahr komme, die eigenartige,

selbständige Entwicklung dieser Malerschule Tirols,

die vollkommen dem Entwicklungsgang der deut-

schen Malerei entspricht, gründlich misszuver-

stehen.“ Bozen bietet uns ziemlich stark aus-

gesprochen die Physiognomie des südlichen

Stadtcbildes. Dennoch betont K. den echt deut-

schen Grundcharakter der Bozener Plastik und

der Malerei. Diese ist hier besonders wichtig

als Wandmalerei. R. trifft hart, aber berechtigt

die übliche Kompendienschreiberei, wenn er be-

merkt: „Risher aber gelang es diesen Schulen

noch nicht, den Platz in der Geschichte der

deutschen Malerei zu erobern, den sie verdienen.

Abgesehen von den bekannten Wandbildern der
Burg Runkelstein sucht man sie in den zusammen-
fassenden Werken über Geschichte der deutschen
Malerei vergebens, obgleich die Speziallitteratur

schon manche Gesichtspunkte zur richtigen Wür-
digung der Gruppe beigebracht hat.“ Als die

Hauptwerke dieser Wandmalerei, die vom Ende
des 12. Jh.s beginnt, aus der Wende vom 14.
und 15. Jh. betrachtet R. die Fresken von St.

Johann im Dorf bei Bozen, St. Martin in Cam-
pill. die in der Pfarrkirche zu Terlan und die in
der Burg Runkelstein. Er bespricht dann sehr
eingehend das Verhältnis dieser Wandmalereien
zu Italien bezw. zu Giottos Arbeiten in der Ca-
pelia deir Arena. Er hebt hervor, wie mir
scheint, mit Recht, dass bereits bei der Be-
handlung der Frage nach der Komposition
itrenge zwischen Eigengut des M.-A.s überhaupt,
’O-vie der deutschen und der italienischen Schule
zu trennen ist. R. findet auch hier überall dcut

^
e bezw. tirolische Grundzüge sowohl in dei

nordnung, wie in der Art der Durcharbeitung
n Trient befinden wir uns in einer italieni

cn . tadt.^ Das prachtvolle Denkmal des venc 1

Sf .

en ^ddherrn Rob. Sanseverino ist abei

v l j

UrC^ ^ucas Maurus in einem organiscl
un enen deutsch -italienischen Stil gemeissel'
Cn

.^cnaüc^ 'st Trient Italien schon zuzu

h.

'

' W,edies besonders Sa. Maria tnaggion

in
*

k

so *c *ier ^au »st zu dieser Zeii
e° ^anden n*c ^lt möglich, ja abgeseber^vonBauten d„ 19. Jh.s, die mit hi.to

MrürU
t

(

u"um au l t*'e Kunst anderer Lända

Zeit 8

Cl en
' *st cr es auch nicht in spätere!

einmal ^
ustert schliesslich zusammenfassend noch

SS12T Ergcbnisse u">' k«mmt zu de ra

Men hrr

5 lf<

?

tZ mann ‘chfacher Einflüsse vor

Grenze
”^unst Putsch bleibt bis zu der

Charakter
°* andstdia^ ur|d Volk italienischen
2c,?en, wo auch sie dann italienisch

wird“. R. betont aber auch, dass die bedeu-
tende deutsche Kunst auch nicht ohne Einfluss

auf das italienische Trient blieb.

„Den grossen Gang der deutschen Kunst

sprechen vor Allem die Hauptmeister aus ....
wer aber die deutsche Kunst kennen lernen will

als die Kunst des deutschen Volkes, in dem
Reichthum ihrer Individualitäten, in den Mannig-
faltigkeiten gerade ihrer Lebensäusserungen ....
für den wird das Studium dieser herrlichen Alpen-

thäler einen der interessantesten Abschnitte deut-

scher Kunstgeschichte bilden“.

Angesichts des R.sehen Buches kann man nur

hoffen, dass sein Beispiel eine Anregung geben

möge, ähnliche Arbeiten über Theile Deutsch-

lands zu schreiben; Arbeiten, die wissenschaft-

lich genau in die Einzelheiten der Forschungen

eingehen und doch den grossen Zusammenhang

mit der Kunst überhaupt wie dem Volkscharak-

ter der jeweiligen Provinz des künstlerischen Ge-

bietes nicht vergessen.

Königsberg i. Pr. B. Haendcke.

Notizen und Mitteilungen.

Heinrich Goebel, Das Philosophische in Humes
Geschichte von England. Marburg, N. G. Elwrert,

1 897. 114 S. 8". M. 2,40.

Bei Darstellung von Humes Philosophie wurde seine

Geschichte Englands bisher wenig beachtet. Die Wahl
des Themas in der vorliegenden Göttinger Dissertation

war deshalb ein glücklicher Griff. Neue prinzipielle Ge-

sichtspunkte darf man natürlich nicht erwarten. Da-

gegen wird manche Ansicht Humes durch reicheres

Detail in willkommener Weise illustrirt Die Schrift ist

eine brauchbare Materialiensammlung und mit Fleiss ge-

arbeitet. Die Citate sind leider olt recht ungeschickt

übersetzt. Ueberschriftcn der fünf Kapitel: 1. Humes

Philosophie der Geschichte. II. Humes Ansicht vom
Staate. 111. Parteieifer und Volkscharakter. Vom Rechte

der Unterthanen auf Widerstand gegen das Staatsober-

haupt. IV. Geschichte und Moralphilosophie. V. Ge-

schichte und Religionsphilosophie.

Kiel. Erich A dickes.

Seit dem Beginne d. J. erscheint im Selbstverläge

von A. Hcttler in Leipzig eine Zeitschrift f. alte

Geschichte, die sich vor allem zur Aufgabe stetlt,

über alle neueren Erschcingn auf d. Gebiete d. alten

Gesch. zu unterrichten. Sie wird 1 . grössere selbständige

Abhdlgn u. kleinere Mittheilgn, 2. in einem kritischen Theil

Öesprechgn, Referate u. Selbstanzeigen neu erscheinender

Bücher u. Ztschriftcnaufsatze, 3. c. Bibliographie enthalten.

Beiträge werden in dtsch., engl., französ. u. ital. Sprache

aufgenommen werden. Der Band (Jahrgang) soll

30 Bogen umfassen und zum Preise von 20 Mark in

etwa 6—8 Heften erscheinen. Das I. Heft enthält c.

kurzes Vorwort d. Hgb.s u. e. Darlegg d. Programms

d. Ztschr. von Rudolf v. Scala; Jul. Jung handelt

üb. Umfang u. Abgrenzg d. „alten Geschichte“; AI fr.

Wiede mann erörtert d. neuesten Forschgn z. altiigypt.

Gesch., u. W. Sol tau Quellenuntcrsuchgn üb. antike

Historiker.

An d. Univ. München ist am 21. Januare, mittel -

u. neugriech. Seminar eröffnet worden. Der Leiter

ist Prof. Dr. K. Kr umbach cr. Dieser hielt zur Eroffng

e. Vortrag üb. d. Bedeutg d. Univ.Scminnnen u. d.

Aufgaben d. mittel- u. neugriech. Philologie.

Digitized by Google



239 11. Februar. DEUTSCHE L1TTERATURZE1TUNG 1899. Nr. 6. 240

Von den neun Bearbeitgn d. 1895 gestellten Preis*

aufgabc d. Carl Sch warzsti ftg: Ist c. religionslose

Moral möglich? ist der des Pfarrers Aug. St r öle in

Laufen am Eyach (Wiirttemb.) der Preis zuerkannt

worden. Ferner sind d. Arbeiten der Pfarrer K. Lühr
in Gotha u. F. Matthiae in Dicbzig b. I.öddcritz in

Anhalt für preiswürdig erklärt worden. Die nächste
Preisaufgabe lautet: Joh. Salomo Semler in s. Bedcutg

f. d. Theologie mit besond. Berücksichtigg s. Streites

mit G. E. I.cssing. D. Preis betrügt 500 Mark. Die

Arbeiten sind bis z. I. Aug. 1901 an d. Schriftführer

d. Preisrichterkollegiums, Superintendenten 1). Gustav
Rudi off in Wangenheim b. Gotha oder s. Nachfolger

im Schriftführeramt einzusenden.

In d. Statue d. Jünglings, die i. J. 1884 in der

ncronisch. Villa zu Subiaco gefunden worden ist, sieht

Dr. Krohn. nach e. Vortrage in d. letzt. Sitzg d. dtsch.

Archäolog. Instituts in Rom, e. Ganymed, der den
herabstürmenden Adler d. Zeus abzuwehren trachte. I).

Haltg ist ganz ähnlich wie auf e. Gemme d. Berliner

Museums.

D. Acudcmie des Inscriptions et Belles-
Lcttrcs in Paris hat beschlossen, d. Unterr.-Ministerium

au fzu fordern, d. Mittel z. Gründg e. archäolog.
Station in Indo-China zu bewilligen. D. Leiter d.

Station u. d. Gehilfen verspricht d. Acad. aus ihren

Kreisen zu stellen.

Dem am 16. März 1874 in Davos verstorbenen
Volksschriftsteller Heinrich Schaumberger, d. Verf.

d. oberfränk. Dorfgeschichten, soll in seinem Geburtsort
Neustadt im Hzgth. Coburg am 16. März e. Denkmal
errichtet werden. Beitrage dazu nimmt der Kassircr d.

Lokalcomites , Hr. Braunschmidt in Neustadt, entgegen.

Berichtigung zu Sp. 162. Das in Maulbronn auf*

gefundene Bild des gekreuzigten Christus ist nicht ein

Steinbild, sondern eine Broncc -Arbeit von hervorragender
Schönheit. (Durch einen Druckfehler hatte in dem ersten
Bericht hierüber ein Werk christlicher Steinkunst statt

Kleinkunst gestanden.) Das Bild ist jetzt in den Besitz
der K. Sammlung vaterländischer Kunst- u. Alterthums-
denkmale in Stuttgart übergegangen. Die ganze Gestalt ist

nur 20 cm gross, rührt wahrscheinlich von einem Vortrag-
krouz her u. stammt jedenfalls aus frühster romanischer Zeit.

Gelehrte Gesellschaften und Vereine.
Sitzgsber. d. Kgl. Preuss. Akad. d. Wiss. zu Berlin.*)

19. Jan. Gesammtsitzg. Vors. Sekretär: Hr. Vahlen.
Hr. E. Schmidt las methodologische Bemer-

kungen über die Behandlung der Texte Kants.
(Ersch. später.) Er besprach die Versuche normirend
und modermsirend einzugreifen und die nothwendigen
engen Grenzen eines solchen Verfahrens und erörterte
mancherlei Eigcnthümlichkcilen der Kantischen Sprache.— Vorgelegt wurden Corpus Inscriptionum Latinarum
vol. XV pars posier, fase. 1. Inscriptioncs urbis Romae
Latinae. Instrumentum domesticum. Ed. H. Dressei.
BcroL 1899 und Die antiken Münzen Nord-Griechenlands.
Bd. 1. Dacicn und Moesicn. Berlin 1899.

In d. Jan. Sitzg d. pkilos.-philol. Kl. d. bair. Akad.
d. IViss. zu München hielt Hr. v. Hertling e. Vortrag
ub. Descartes* Bczichgn zur Scholastik. II; in d. histor.
hl. sprach Hr. v. Baumann üb. d. Eidgenossen u. d.
dtsch. Bauernkrieg seit d. März 1525.

d
;

SiuS Geograph Gescllxkafl in Münch,
am 12. Jan. hielt Hr. L. H. Grothc aus Berlin e. Vc
trag ub. Tnpolitnnien. Landschaftsbildcr u. Völkertype

. .

ln d - ‘Niederlanden ist vor Kurzem d. AUdtrlandsa
..*> Sonderabdrücke auch der in den Sitzungsberichten tschicncnem Millhetlutigcn sind vom l. Jan. ig<W ab zum Preise viW “nd * M- <“«hr als .• Bogen Mark : M , durch^VvXmbuchhandlung von 0. Reimer zu beziehen.

^

Qudheidkundige Bond begründet worden u. hat am
6. Jan. in Amsterdam d. erste Versaminlg abgchalten.

Er beabsichtigt d. gemeinsamen Interessen aller Aller-

thumsvereine u. Museen, d. Einheit d. Orgamsat. bei d.

Museen u. ihrer Thatigk. zu befördern, für Erhnltg d.

Denkmäler u. wichtig. AUerthümcr zu sorgen, u. d. Inter-

esse f. d. alte Kunst u. d. Allcrthumskunde zu beleben.

Zu diesem Zwecke giebt er e. Bulletin u. Abhdlgn heraus

u, veranstaltet Versammlungen, Exkursionen usw.

Personalchronik.

Ernennungen, Auszeichnungen usw.

I. An Universitäten usw. Dr. Theodor v.

Grien berger hat sich f. german. Sprachgcsch. u.

AltcrUikdc an d. Unlv. Wien, Dr. Gustav Friedrich
f. histor. Hilfswissenschftn a. d. böhm. Univ. in Prag

als Privatdoz. habilitirt. — Der Privatdoz. f. Geographie

a. d. Univ. Berlin, Dr. Erich v. Drygalski, hat e.

Ruf als ao. Prof, an d. Univ. Tübingen erhalten.

II. An Gymnasien usw. Zu Professoren sind er-

nannt worden die Oberlehrer Schäfer am evgl. Gymn.
in Glogau. Dr. Breyer an d. Obcr-Realsch. in Halle a. S.,

Winchenbach am Gymn. in Uersfeld. Dr. Adolf
Müller am Gymn. in Kiel, Grassmann am Gymn. in

Königsberg N.-M., Dr. Theodor Müller an d. Städt.

Realschule in Königsberg i. Pr., Wilh. Richter am
Gymn. in Küstrin, Nelson u. Dr. Herbst an d.

Gucrickcschule in Magdeburg, Dr. Kirmis am Progymn.

u. Realprogymn. in Neumünster, Dr. Brock woldt am
Gymn. in Neustadt W.-Pr. . Zeitschel am Realgymn.

in Nordhausen. Zander u. Runge am Rathsgymn. u.

Roes I er am Realgymn. in Osnabrück. Brandt am Gymn.
in Ostrowo.

Todesfälle:

Der Direktor d. Univ.-Biblioth. Alexander Szilagyi,
am 12. Jan., in Budapest; Frh. Lud wig v. Ompteda,
am 27. Jan., im 71. J., in Wiesbaden.

Neu erschienene Werke,
vom 26. bis 31. Januar in der Redaktion cingclicfcrt.

Borg i us, W., Mannheim u. d. Entwicklg d. südwest-

dtsch. Gctrcidehandels. 1.11. IVolksvvirthschafil. Abhdlgn
d. bad. Hochschulen. II, 1 u. 2.J Freiburg i. B., Mohr
Sicheck). Abonn.-Pr. M. o u. 2,50, Einzetpr. M. 6 u. 3.

Cathrein, V., Moralphilosophic. 3. Aufl. 2 Bde.

Freiburg i. B.. Herder. M. 16.

Conrad, L., Grüsse an meine Freunde in New -York.

New -York, Dyrsen & Pfeiffer.

Destouches, E. von, 50 Jahre München. Gewerbe-

Gesch. 1848—98. Hgb. v. Allg. Gewerbe-Ver. München.
Münch., Druck d. National. Vcrlagsanstalt (Lindaucr

Kommiss.).

Focrstcr, E.. D. Christenth. d. Zeitgenossen. [Ztsehr.

f. Thcol. u. Kirche. IX, 1.) Freiburg i. B., Mohr
(Siebeck). M. 1,50.

Friedrich, G., Hamlet u. s. Gcmütbskrankh. Heidelb.,

Weiss. M. 3.

Gabel entz. H. von der, Zur Gesch. d. obcrdtsch.

Miniaturmalerei im 16. Jh. [Stud. z. dtsch. Kunstgcsch.

15.] Strassb., Hcitz. M. 4.

Hellen, E. von der, Italiens Volkswirthsch. Freiburg

i. B., Mohr (Siebcck). M. 0,80.
Herkner, II., D. Kraucnstud. d. Nationalökonomie.

Brl., Heymann. M. 1.

Koppel, R., Shakcspeare-Stud. 2. Reihe. Vcrbesscrgs-

V orschlüge z. d. Erlüutcrgn u. d. Textlesg d. „Lear“. Brl.,

Mittler. M. 2.

Kuhlenbcck, L., Von d. Pandekten z. Bürgcrl. Ge*

setzb. 11, 1- Brl., Heymann- M. 7.

La ne, G. M. , A Latin Gratnmar for Schools and

Colleges. New York, Marper & Brothers. Geb. Sh. 6,
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Loewe. R., D. ethnische u. sprach!. Glioderg d. Ger-

manen. Halle. Xiemcycr. M. I;60.

Lotz, R.. Ormuzd u. Ahriman. I). ethische Kroge

im Lichte der dualist.- idealistisch. Weltanschauung.

.Athen. Barth & von Hirst in Kommiss.

Mommert, C.. D. heilige Grabeskirche zu Jerusalem

ic ihrem ureprgl. Zustande. Lpz., Haberland. M. 5,50.

Petrus Pictor Burgensis de prospcctiva pingendi.

Zum 1. Male vcrölTentl. v. C. Winterberg. Slrassb.,

Hds. M. 35.

Rickert, H., Kulturwisscnsch. u. Naturwissensch.

Freib. i. B., Mohr (Siebeck). M. 1,40.

Roustan. L., Lenau et son temps. Paris, Cerf. Fr. 5.

Schweitzer, H., D. mittelalterl. Grabdenkmäler mit

figürl. Darstellgn in d. Neckargegenden von Heidelberg
bis Heilbronn. [Stud. z. dlsch. Kunstgesch. 14.) Strassb.,

Ileitz. M. 4.

Simonsfcld, H., W. H. Riehl als Kulturhistoriker.

Münch-, Verl. tl. K. b. Akad. (G. Franz Komm.)
Subhadru ßhikschu. Buddhist Katechism. zur Ein-

lührg i. d. Lehre d. Buddha Götamo. 6. Aull. Brl.,

Schwetschkc. M. 1

.

Tc Pcerdt, E., I). Problem d. Darstcllg d. Momentes
d. Zeit in d. Werken d. malenden u, zeichnenden
Kunst Strassb.. Heitz. M. 1,

Wernle, P.. Paulus als Heidenmissionar. Freiburg
i. B., Mohr (Siebeck). M. 0,75.

Wildeboer, G., Jahvedienst u. V'olksrelig. in Israel
in ihr. gcgenscitVerhältn. Ebda. M.0,80.

Demnächst erscheinende Werke,
Aus dem Gebiete der

Theologie. Sladeczck, H., Paulin. Lehre üb. d
Moralsubjekt. 20 Bog. Regcnsb., Nation. Verlagsanstalt
M. 4. — Weinei, H., D. Wirkgn d. Geistes u. d
Leister im nachapostol. Ztalter bis auf Irenaeus. Frei
hurg i. B., Mohr (Sicbeck). Etwa M. 6 .

Philologie. Blüthen chines. Dichtg. metrisch iibs
v- A. Jorcke. 9 Bog. Magdeb.. Fabcr. M. 4. -
runnhofer, H., Homer. Räthscl. D. homer. epitheti

«vmolog. u. geograph. gedeutet Lpz.
* nfrdL M - 5 * “ Ncrrlich, P., E. Nachwort z. Dogmi

Hii. “
1

9 BriCfC JuL Sch '-“rez - >PZ -

Csuday, E„ D. Gesch. d. Ungarn, übs
arvay. > ßdo. Brl., Ad. Bodenburg. M. 15

D “i
Halbnu, A. v.

_
. Ktchi in d. german. Volksstuton. I. Hältle

.

'?• - Kalkmnnn. Th., D. Enlvverth,

i El v i.

11 ihre Ursachen. FreiburfL Mohr NAttk). Etwa M. 4.

Haendcke, B.. D. Chrono
Dürers. Strassb. i. K„ Hertz

and rnmaii d-,j
n<

f

ner ‘ A -> D. Basler Galluspforte u

^chbor„\'
B,

n
WCrke d - sch'vciz - Ebda. - Moritz

burger Mime,«'
' ^*PjMr*n«yMus in d. Vorhalle d. Frei

EKäa. _ v
rS

,

U ' s ^leI58 ' d. Plastik d. Oberrheins

später. M-a« ^pu^*
0 ** ’ Holland . Miniaturen d

n*.;h h ’C- _ . .

~ Pcmbrandt, 40 Photogravürei

U»s. vii« T * d. Ausstellg zu Amsterdan
.\iäcr 4 r JZ*

Vo" C* Hofstede de Groot. Brl.4 Lw. zu je M. 125.

Zeitschriftenschau.

Und ReU5ionswissenschaft.

lmrt8e
X,1

‘ Vl huchrucker, D
* Uber. Wie Vru>'h^" iT

lhZahn
» Haganus. -

sich scrwandeln“
^ lrrlhümcr “

r>T« W. ®- Funcke, Allcrle
“-'gesund.

Christenlh. - E. G. Steude, D

neueste Kundgebg Hackeis (Ueb. uns. gegenwärt. Kennt-
nisse v. Ursprg d. Menschen). — O. Zück ler, Dog-
matik u. Apologetik in Wechsehvirkg. — R. Bend ixen.
Rathhaus u. Areopag. — Ed. Ruprechts alttestamentl.

Einleitg.

Stud . m. Milthlgn aus d. Benedict.- u. Cisterc.-

Qrden. XIX, 4. Ph. Clara munt. De Immensitatc
Dei. I. — G. Lanz, Servitien u. .Anniversarien d.

Cisterc.-Abtei Heiligenkreuz. III. — B. Plaine, Do
vita et CuUu S. Joseph Patron i Ecclcs. CathoL (Concl.).— G. Willems, Scholae Benedictinae (Schl.). — O.
G rillnberger, D. Wilhering Formelbuch *Dc kartis

visitacionum. III. — J. Cahannes, D. Kloster Disentis

vom Ausgange d. M.-A.s bis z. Tode des Abtes Christian

v. Casteiberg. VI. — C. Wirz, E. Nekrolog d. Abtei

Kgmond. 111. — A. Schatz, Kirchl. u. polit. Ereign.

in Tirol unt. d. bair. Regierg. I. — P. Wittmann,
Series abbatum monast. Kberacensis. — A. Bachofen,
D. Mons Aventinus zu Rom u. d. Bcncdict.-Klöster auf

demselben (Schl.). — Th. Weikert, Meine Oricntreisc.

X. — Frz. S. Tiefenthal. Commentarium in Psalmum
„Qunre fremuerunt gentes“. — J. Falk, Jacobus (v.

Oppenheim) in Mainz u. Hirschau.

Theolug. Zlsckr. aus d. Schweiz. 15, 4. R.

Schneller, D. Katholizism. als Prinzip d. Rückschrittes

f. d. Christenth. u. d. Staat, sowie als Hemmniss f. d.

Vernunft u. d. Wahrheitsgefühl (Schl.). — H. Kutter,
Zur Entstchg u. Bcdeutg d. christl. Dogmas. — F.

Meili, Rechtsgutachten üb. d. Bercchtigg an Kirchen-

örtern. — Fr. Meili, D. Rclig. in d. Politik d. Gegenw.

ZIsehr. /. Kirchengesch. XIX, 4. M. Wöhr-
mann, Bischof Arnold zu Camin 1324/30. — F. Prie-

bätsch, Staat u, Kirche in d. Mark Brandenbg am
Ende d. M.-A.s. — 0. CI c men, D. Lamentationes

Petri. — J. P. Bong, D. Sakrament d. Busse in d.

Augsb. Konfess., Art. 11 — 12: E. falsche Lesart in d-

Torgauer Artikeln. — H. Borkowski, Mitthlgn aus

d. reichsburggräll. Dohnaschen Archive zu Schlobitten

(Ostpr.). — J. Hau ssleiter, Miszellen. — Bossert,

llebersetzgn d. Formula Concordiae. — W. Friedens-

burg, Beitr. z. Briefwechs. d. kathol. Gelehrten Dtschlds

im Reformat.-Ztaltcr (Forts.). — P. Drews. Spalatiniana

(Forts.). — P. Tschackcrt, D. „Oraculum pontificium*

üb. Luther u. 1-oyola.

Revue des Sciences ecclesiasliques. Dccembre. Th.

Leuridnn, l.cs tbeologiens de Douai. VII. Georges

Colveneere. II. — L, Potevin, Du pouvoir des abbes

relativemcnt ä la consecration des autels. — H. Goujon,

La conscience psychologique de l'animal. I. — L.

Rambure, Notes de pcdagogic catholique.

Revue benidictine. Junvier. U. Berlicre, Le P.

Placidc Braun, bencdictin de St.-Ulric d’Augsbourg. —
J. M. Besse. L’cnseignement ascctique Jans les Pre-

miers monasteres orientaux. I. — K. Proost, Le

comput pascai.

Philosophie und Pädagogik.

Annales de philos. chreticnne. Janvicr. C. Besse,

La formation scientifique du clerge d apres de nouvcllcs

publications. — C. Bos, Le christianisme et Ic mal du

siede. — Baron Carra de Vaux, Philos. positive de

la metageometrie. — J. Martin, S. Augustin a (assissia-

cum: veille et lendemain dune conversion. II. — V.

Giraud. La philosophic de Taine. III.

Monatshefte d. Comenius- (lesetIsch. VII, 9. 10.

L. Keller, D. Akademien d. Platoniker im Alterlh. —
J. v. Beck (f). Georg Blaurock u. d, Anfänge d. Ana-

baptisin. in Graubünden u. Tirol.

Zlschr. f d. Gyuiu -Wes. Januar. O. Wcissen-

fels, D. Philosophie auf d. Gvmn. I. — Litt. Berichte.

- Jahresberichte: H. J. Müller, Livius; F. Luter-

bacher, Hannibals Alpenzug.
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Philologie und Lltteraturgeschlchte.

Byzantin. ZIsehr. VIII. 1. M. Treu. D. Philosoph

Joseph. — Sp. I*. Lambros, Zu Kedrenus. — ’A.

II a Tia8onOD>.o;-K rpapcot ,
llt»CavTiva ’AvaXtxta;

BüCavxtv^': envXrpvxav.xr^ jxooonrfj? fe-prstpio;a. — E. W.
Brooks, The Chronology of Theophancs 607— 775. —
|*. J. Pargo i re, Unc loi monastique de St Platon. —
P. N. Papagebrgiu, Byzantin. Inschriften. — Th.

Preger, Zu d. spatgriech. Inschriften Siziliens. — J.

Thibaut. Etüde de Musique byznntine. — D. Hesse
ling, 2 mittelgriech. Thiernamen. — A. Thumb, Ueb.

einige vuleärgricch. anatom. Termini. — K. Krum-
buch er, Bd)Au> ptrüvocov. — Eb. Nestle, Kax4;v

xaxu>c. — F. Boll. D. Vcrbanng d. Photios.

American Journal of Archaeology. Januory- April.

H. S. Washington, The Identification of the mnrbles

used in Greek sculpture. — A. Marquand, A Capital

from the Tcmple of Jupiter Capitolinus in Rome. —
W. Dcnnison, The epigraphic sources of Suctonius.

— S. A. Xanthoudidis. Inscriptions from Gortyna,

Lyttos, and Lato pros Kamara. — F. Halbherr, Ad-

denda to the Cretan Inscriptions.

Zlschr. f. ätsch. Alterlk. u. ätsche Litt. 42. 4. M.
Rieger, Ueb. d. nord. Kylgjenglauben. — W. Luft,

D. arian. Quellen üb. Wulftla. — F. Vogt, Zu Wulfilas

Itckcnntn. u. d. Opus impcrfcctum. — E. Schröder,
l.amprecht v. Regcnsburg; E. Lied auf d. Heiligenstädter

Putsch v. 1462; Meister Alexander. — J. Scemüller,
Zum Annolied. — K. Strecker, Ekkehard u. Vcrgil.

— S. Singer, Zu S. 186 ff. ( „Dotier dufiger"). —
Anzeiger; 0. v. Zingerle, R. v. Fischer-Benzon

.

Altdtsche Gartenflora. — V. E. Mourck. O. Bchaghel,
I). Syntax d. Heliand. — R. Wust mann. H. Wun-
derlich, Unsere Umgangssprache. — O. L. Jiriczek,
A. E. Schönbach, Ueb. d. Sage v. Biteroif u. Dietleip.

— S. Singer, E. Bencze, Sagen- u. litterarhist. Untcr-

suchgn. 1. II. — R. M. Meyer. Fr. Grimme, D.

rhein.-schwäb. Minnesinger; A. E. Schönbach, üichtgn
u. Sänger, d. Hof- u. Minneleben bis 1270; K. Cred-
ncr. Ncidhartstud. I; F. Sc hürma n n . D. Entwieklg d.

parodist Richtg bei Neidhart v. Rcuenthal. — B. Hocnig,
J. Balte, D. Dnnziger Theater im 16. u. 17. Jh. — O.
Pniowcr, J. Collin. Goethes Faust in s. ältest. Ge-
stalt. — R. M. Werner, J. J. Ammann, Vnlksschau-
spielc aus d. Böhmerwalde. 1; E. Kraus, D. böhm.
Puppenspiel v. Dr. Kaust; A. Kollmann, Dtsche
Puppenspiele. I; K. Engel, Dtsche Puppenkomödien.
IX— XII.

Engl. Studien, 26, 1. A. B. Grosart. Litcrary-
Finds in Trinity College. Dublin, and clsewhere. — H.
B. Baildon, Rob. Louis Stevenson. — W. Sattler.
Noch einmal (to) darc.

Geschichte.

Hislor. Vierleljährschr. 1869, l. H. Otto, D.
Absetzg Adolfs von Nassau u. d. röm. Kurie. — Th.
Kükclhaus, Zur Gesch. Richelicus. Unbekannte Pa-
piere Fancans. — P. Ssymank, D. Bild vom voll-

kommen. Herrscher nach d. Anschauung Ludw. XIV. —
G. Caro, Zur Uebcrliclerg d. erst. Strassburg. Stadt-
rcchts.

Revue historiijue. Janvicr-Fcvrier. H. Hubert,
Etüde sur la formation des Etats de PEglisc, Leg
papes Gregoirc II, Gregoire III, Zocharie et Etienne II

et leurs relations avec les empereurs iconoclastes. 726
-—57. 1. — A. Mat hi es, Etüde critiquc sur les Jour-
nees des 5 ct 6 octobrc 1789 (tin). — S. Re in ach,
Gabriel de MortilleL

Revue drhisl. diplouiat. 13, I. G. Salles, Une
mediation des protestants d'Allemagne entre la France
ct l'Anglctcrre, au milieu du XVI * siede. — M.Boutrv,
Unc affaire d'cspionnagc au XVIII e sicclc: La Bnronne
de Rieben; Le congres internal, d'hist. diplomat. de la

Haye. — H. Marczali, Les relations de la Dalmatie

et de la Hongrie, du XI c au XIII e siede. — Toru-

Terao, Les relations entre l'Kurope ct lc Japon. —
— E. Daudet, Une intrigue a la Cour de France

(1816-17).

Geographie, Länder- und Völkerkunde.

Geograph. Zlschr. V, l. V. Kurs, D. Mittelland-

Kanal. — K. Kretschmer, D. Entdeckg d. Seewegs

nach Ostindien. — A. Penck, D. Oderstrom.

Globus. LXXV, 5. R. Lasch, Religiös. Selbst-

mord u. s. Beziehg zum Menschenopfer. — F. Carlsen.

E, Bericht aus Pitcairn- Island. — E. Förstemann.

Aus d. Insehriflentempel v. Palenque. — K. Sapper,

D. Payas in Honduras.

Verhdlgn ä. Ges. f. Erdkdc zu Berlin. 25. 8. 9.

Gaedertz, Reisen in Schantung. — H. Schumacher,

D. Wcstlluss (Hsikinngi u. s. wirthschaftl. Bedeutg. —
Rüdiger. Allgemeines üb. d. Verlauf d. Expedit, nach

d. curop. Nord-Meer an Bord d. Dampfers „Helgoland*.

— K. Futterer u. Holderer, 2. Bericht üb. d. Reise

nach Zentral-Asien.

Internat. Arch. f. Ethnographie. 11,5. 6. H.

Chevallier, Les ancicnncs coiffures chinoises. — R.

Parkinson, Nachtr. z. Ethnogr. d. Ongtong-Java-Inseln.

— Fr. Starr. Some North American Spear-throwcrs. —
H. Ling Roth, Notes on Benin-Customs.

The Geographical Journal. XII, 6. J. C. Russell,

The Glaciers of North America. — L. A. Waddell,

The Knvirons and Native Names of Mount Everest. —
C. R. Boazlcy ,The Crawford Mappemond Reproductions.

— A. Sharp, Map of Lake Nyassa and the Upper

Shire River. — P. Gcddcs, The Influcnce of Geograph.

Conditions on Social Development. — L. W. Sambon,
Acclimatization of Europeans in Tropical Lands.

Revue de Geographie. Janvier. A.-A. Fauvcl,

L’empercur de Chine Kouang-hsii, son conseitler Kang

Yu-wei et l’imperatrice douairicrc Tze-hsi. Le coup

d’Etat ä Pckin (21—22 septembre 1898). — P. Ibos.

Les droits de la France au Siam. — J. Girard. Les

phcnomencs d'erosion. II. L'erosion glaciaire. —
Mme de Harrasowski. Les Baleares. — M. Schwab.

Snlies-dc-Beam. — G. Regelsperger . Le Mouvement

geographique. — Les lies Cayman, p. l'hon. Parsons,

trad. p. A.-L. Pinart.

Staats- und Rechtswissenschaft.

Soziale Praxis. VIII, 13. O. Wied feldt, D. Thätig-

keit d. landwirthschaftl. Syndikate in Frkr. auf sozial.

Gebiet. — F. W. Gallon, D. Wohngsfragc in London.

14. R. Freund, Invnliditats- u. Krankenversichcrg.

— L. Kuld. D. Vertragsbruch d. Gesindes. — 14/15.

D. dtsche Sozialdemokratie in Dtschld i. J. 1898.
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Zur

Lösung des Hamletproblems.
Vortrag von

l)r. Erwin Henne.
I’reis 75 „J.

Elberfeld. Baedekersche Buchhandlung.
Verlaga-Conto.

Jacob Burckhardt
Eine biographische Skizze

von

Hans Trog.

Mit zwei Porträts.
Brosch. M. 2 .40 .

Basel. R. Reich Buchhandlung.

Erklärung.

Nachdem Lamprccht schon im Jahre 1897 Jen voll-

ständigen Sieg seiner „Methode* verkündigt hatte und

zum „letzten Male“, darauf allerdings noch mehrmals

zum allerletzten Male aufgetreten war. veröffentlicht er

jetzt unter dem Titel „Die historische Methode des

Herrn v. Below* eine mehr als 3 Bogen lange neue

Verteidigungsschrift seiner „Methode“. Er widmet darin

mir und meinem in der Hist. Ztschr. 81, S. 193 ff. erschie-

nenen Aufsatze die lieblichsten Prädikate, wie: „die

gesamten Darlegungen unklar“, „heilloser Zirkel von

Unklarheiten“. „Wirrniss*, „Unsinn", „ohne Kritik“,

„ergötzliche logische Eiertänze“. „Irrgarten“, „Komödie“,
„klein wenig Bellachini“, „Geklingel“ usw. usw. Er

verweist ferner, selbst von persönlicher Polemik völlig

frei, „Liebhaber persönlicher Polemik auf Herrn v. B.

selbst“. Von oben herab bemerkt er. bei mir seien

„erfnhrungsmässig persönliche Wendungen nicht aus-

geschlossen“. Zur Würdigung dieser Urteile muss ich

an eine ältere Thatsache erinnern. Als L. im J. 1893
unerhörte Anschuldigungen gegen mich vorgebracht hatte,

bezeichnete ich sie als Verleumdungen und erklärte mich
bereit, den Nachweis vor einem Schiedsgericht zu führen

(vgl. DLZ. 1893, Sp. 1620). L. sah sich zu einer

Revokation genötigt, bevor das Schiedsgericht sein

Urteil fällte (a. a. O. 1894. Sp. 375). Er wünschte
sieh jedoch der öffentlichen Revokation zu entziehen.

Ein Dritter ersuchte mich in seinem Namen (nachdem
er mich eben vorher so schwer beleidigt!), auf die

|

Veröffentlichung zu verzichten; L. werde sich „in Zu i

kunft öffentlich wie privatim jedes Urteils über Sie und L

Ihre Arbeiten, in dem auch nur eine Spur persönlicher
Schürfe gefunden werden könnte, enthalten“. Er machte
dazu noch — ein Zeugnis für L.s praktische Begabung
— den Zusatz: „falls Sic den gleichen, versöhnlichen
Standpunkt einzunehmen bereit sind.“ Natürlich lehnte

ich diese Zumutungen ab. und L. — widmet mir jetzt
;

die obigen Urteile! Man sieht: er kann auch anders.
Seine Urteile sind nicht der unmittelbare Ausdruck

(

wissenschaftlicher Überzeugung. Wenn sich Jemand
ihm in persönlichen Angelegenheiten gefällig erweist,
dann weiss er auch zu schweigen. So handelt der do
ut des-Polemiker, der andern persönliche Polemik vorwirft.

Wie aber hiernach jene Urteile einzuschätzen sind,
j

das bedarf keiner weiteren Erörterung. Ich würde über
sic auch dnnn nur lächeln, wenn meinem Aufsätze nicht
bereits von sachkundigster Seite, von einem Philosophen,

;

der doch wohl über die Frage, ob etwas „heillos unklar“
j

sei, besser als der Verfasser der „Deutschen Geschichte“
zu urteilen vermag, die grösste Anerkennung gespendet

|

worden wäre (H. Rickert, Kulturwissenschaft und Natur- 1

Wissenschaft. S. 69). Ohnehin ist cs von L. unpolitisch. !

mir gerade Unklarheit vorzuwerfen. Wer eine Karikatur
zeichnen will, der muss so schlau sein, wenigstens
einige ähnliche Züge beizumisehen. Einfach drauflos-
schimpfen, das macht keinen Eindruck.

L. richtet zum Schluss seiner neuesten Offenbarung

eine strenge Mahnung an mich: „Herr v. B. wird sich

der Wucht der in diesem Aufsätze gegen ihn geltend

gemachten Argumente schwerlich entziehen wollen. Ich

erwarte von ihm aufs Bestimmteste eine Antwort“ (Diese

Worte druckt L. gesperrt.) Obwohl er nach dem Ge-

sagten wohl keine Antwort verdient, und obwohl er er-

giebige Antworten auf seine Fragen in der vorhandenen

Litteratur ohne viel Mühe finden kann, so will ich ihm

doch freundlich entgegenkommen und demnächst in der

Hist. Ztschr. antworten, ganz kurz, aber so. dass er gesättigt

sein wird. Da L. jedoch so viel Gefallen an einer Her-

ausforderung zur Antwort hat, so will ich ihn daran

erinnern , dass er noch immer nicht auf die schon vor

langer Zeit aufgestellte. lange und schwarze Liste bei

Finke. Genetische und klerikale Geschichtsauffassung

S. 22 ff. (vgl. namentlich auch den äusserst gravierenden

Vorwurf S. 25), von der schon der 10. Theil die Position

eines Forschers jgänzlich umzustossen geeignet ist. ge-

antwortet hat. Hierzu und zu den zahllosen andern

ihm gemachten Vorwürfen sollte L. sich äussern, bevor

er wieder an die Oeffentlichkeit tritt.

' An einem Beispiel mag aber schon jetzt gezeigt wer-

den, von welcher Art die „wuchtigen Argumente“ L.s

sind. Ich hatte in jenem Aufsätze an die allbekannten

drei historischen Gebote Rankes „Kritik, Präzision. Pene-

tration“ erinnert. Deswegen höhnt L. eine volle Seite

über mich. Das sei ja „verblüffend“. „Grausames Spiel

mit unseren Lachmuskcln.“ „Unglücksmann.“ „Jeder

Student schon der ersten Semester* wisse ja. dass es

nicht Präcision, sondern „Pcrccption“ heisse, usw. Hier

sieht man wieder einmal, wie L. das, was er sagt, voll-

kommen frei aus der Luft greift! Er gehe in sein

Kämmerlein und studiere da Dove's Art. über Ranke in

der Allg. d. Biographie. Er hat diesen Art. einmal in

seiner erhabenen Art „naiv -zeitgenössisch“ genannt

(MonaLsblattcr 1, S. 48). Gelesen hat er ihn. wie man

sieht, nie oder so tlüchtig, wie cs nun einmal seine Art

ist. Der Rath aber, der Herrn L. von den Preussischen

Jahrbüchern gegeben worden ist, wird jetzt wohl von

allen Seiten als berechtigt anerkannt werden. 0 die

armen „Studenten schon der ersten Semester*, die zu

L.s Küssen sitzen! Wo blieb denn aber diesmal der

berühmte „Korrektor*, auf den sich L. sonst beruft.

Da wir nun einmal auf dem Gebiete der Komik angc-

langt sind, so wollen wir mit einem Fall schliessen, der

die „Lachmuskcln“ doch wohl zum Benefiz des Herrn

L. „grausam“ erregen wird. ’S. 43 fragt L. spöttisch,

ob wohl „ein Historicus, zum Exempel Herr v. B.“, die

Bedeutung der Persönlichkeit Bismarcks anders bestimmen

werde als er. „Wohlan, Herr v. Below, treten Sie her

für und versuchen es!“ Ich selbst habe cs nicht mehr

nötig. Für mich hat cs schon ein Anderer gethan.

nämlich der Professor Erich Mareks in seiner bei der

Gedächtnisfeier der Universität Leipzig am 20. Novem-

ber 1898 gehaltenen und als offizielle Universitdlsschrilt

gedruckten Rede „Fürst Bismarck“. Wie denkt Herr L.

über den „Historicus“ Erich Mareks?
Marburg i. H. Prof. Dr. G. v. Below.

Dieser Nr, der Deutschen Lüterntnrxeitang: liegt das Yorlesnngsrerzcichniss der Universität Hcidel-

,jerK Dir das Sommerhalbjahr 1890 bei.
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Sellin
. Serubbabel. Ein Beitrag zur Ge

te

f
cr messianischcn Erwartung und der Ent

it .

S ’ludent^ums' ^e'Pz'ß' A. Deichert Nach!
Bohmt), 1898. VI U. 21b S. 8». M. 4.5C

ia n
0a,ers ‘het berstel van lsrae

i. ..... .

er“ ls^e rijdvak’ 1893 hat sich dii

der Fr

samkt'“ der Porseber in erhöhtem Maassi

"“'f

d
.

er Entstehung des judenthum:

silt mit A-

Auck Schrift beschäftig

«Marti» "tu™
i>roblern un<l zwar in höchs

Htoa/Tuf T'' c
S 'C

,

S‘Cllt nämlich die Be

Jc»<Asen f-
’ j'

aSS Serubabel, den seine Zeit
ur den von den Propheten verbeisse

nen Messias aus Davids Stamm gehalten hätten,

wie aus Haggai und Sacharja zu entnehmen sei,

nicht bloss den Tcmpelbau zu Rnde geführt

habe. Vielmehr sei er thatsächlich zum König

von Juda ausgerufen worden. Kr konnte sich

indes nicht halten. Als ein persisches Heer, von

Kyrus entsandt, herankam, sei er vor die Stadt

gezogen, habe es aber zum Kampf nicht kom-

men lassen, sondern habe sich den Feinden aus-

geliefcrt, die ihn zur Strafe ans Kreuz schlugen.

Seine Volksgenossen wandten sich von ihm ab,

der Tempel ward verwüstet, die Mauern wieder

niedergerissen. Der Rückschlag, den diese

Katastrophe ausübte, muss furchtbar gewesen

sein. An dem verwüsteten Tempel hat man
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kein Interesse (Maleacht). Der Priestercodex

bedeutet den vollkommenen Verzicht auf den

Messias, der neben dem Hohenpriester keinen

Kaum hat.

Anderseits aber hat das Geschick des Seru-

babel fortgewirkt bis in die Zeit des Christen-

thums. Er ist nämlich der miT "CV ,
von dem in

Jes. 53 die Rede ist. Der Prophet Dcutero-

jesaja hat die Bedeutung seines Leidens erkannt

und gewürdigt, und in manchen Psalmen klingen

Töne an, die dem Leiden des Serubabcl ent-

nommen sind (so Ps. 22. 69 u. a.). Die immer
wieder gestellte Forderung, dass in dem persön-

lichen Gottesknecht Jes. 42. 49. 50. 53 eine

historische Persönlichkeit gefunden werden müsse,
ist erfüllt. Der Blick auf Leben und Leiden
des Scrubabel löst aber auch das schwierige Pro-
blem, welches uns Jes. 40 ff. vorlegt. Deutero-
jesaja hat ins Exil gelebt, ist mit heimgezogen
und hat dann in Jerusalem seine Schrift ver-

fasst, indem er alte Worte durch neue erläuterte

und wandelte. Demnach beziehen sich die alten

(nHE’tn) Weissagungen, auf deren Erfüllung sich

der Prophet so gern beruft, auf Kyrus und sein

Kommen. Die neuen aber, die dann gleichfalls

nicht ausfallen werden, sind die von dem Knecht
Gottes, der die Aufgabe hat, Israel heimzu-
führen und das Reich aufzurichten, sowie den
Heiden ein Licht zu werden! Sie gehen auf
Serubabcl. Der Gedanke, dass Israel Gottes
Knecht sei, ist wohl der frühere, daneben ent-
wickelt sich der eines persönlichen

;
in der

Redaktion fiiessen beide Reihen zusammen.
Jes. 53 ist etwa unter dem Kreuz des Seru-
babel geschrieben.

Diese •Entdeckung' S.s soll nun den Schlüssel
zu einer Reibe bisher missverstandener inessia-
nischer Weissagungen geben. So neigt S. dazu,
Jes. 9, 1 ff. als ein Wort aufzufassen, welches
bei der Geburt des Davidsprosscs Serubabcl
gesprochen wird. Vielleicht ist auch Jes. 1 1

auf die gleiche Zeit und Persönlichkeit zu be-
ziehen. Ebenso versteht sich Micha 4, 8—14
am besten von Serubabel

; desgleichen das Wort
von dem ‘sanftmüthigen

-

König (Sacharja 9); wie
auch der 'Durchbohrte' Sach. 12 gut auf ihn
passen würden. Selbst in den Klageliedern
(K. 4. 17 22. K. 5) sind Anspielungen auf
Serubabcl leicht zu erkennen.

Schon die angeführten Proben zeigen, dass
S. hier vielerlei Neues bietet und, wenn man
auch leicht den Eindruck gewinnt, als ob er
dieser neuen Entdeckung zu Liebe viele neue
Erklärungen giebt, wo die alten besser zu passen
scheinen, so soll doch nicht verschwiegen wer-
den, dass S. oft und mit Nachdruck das Hypo-
thetische seiner Aufstellungen betont. Ohne Hypo-
thesen aber kommt man auf diesem Gebiete,’ wo
die Quellen uns so gar sehr im Stich lassen,
nicht vorwärts. Darin aber muss man S. Recht

geben, dass auch die messianischen Weissagun-

gen zu ihrer Erklärung der Aufzcigung passen-

der geschichtlicher Situationen bedürfen; mit der

allgemeinen Angabe 'vorexilisch*, /exilisch’ ‘nach-

exilisch’ ist wenig oder gamicht geholfen. Was
nun gegen des Vf.s Hauptaufstellung: Serubabel

= nvr T2V* und rrtr2 (wenn auch nicht dem Namen
nach) in jenen Weissagungen sehr bedenklich

macht, ist doch dies, dass wir in dem ganzen

A. T. nichts, aber garnichts finden, was mit

Sicherheit und Klarheit von diesem Geschick

des Serubabel redete. Es wäre doch im höch-

sten Grade auffallend, dass eine so wichtige

Sache garnicht der Nachwelt überliefert worden

wäre. Mit der Annahme, dass etwa hier die

Absicht des Todtschweigens vorliegc, wird man
schwerlich operiren dürfen. Die Aufstellungen

S.s lassen sich natürlich nicht so leicht wider-

legen, weil eben die Lückenhaftigkeit der Quellen

jener Zeit vielen Vermuthungen Raum gicbi,

ohne dass man im Stande ist, sie als irrig zu

erweisen; damit ist aber noch nicht die Richtig-

keit gegeben.

Auf einige gewagte oder auch irrige Be-

hauptungen möchte ich doch aufmerksam machen.

Nach S. ist Serubabel bei der Heimkehr ein un-

mündiges Kind. Von dem kann natürlich nicht

gesagt werden, dass es die Aufgabe batte,

Israel aus der Verbannung zu führen. Demnach
kann 49, 5 f. nicht auf Scrubabel bezogen wer-

den. Die Versuche S. 156 ff., dieser Schwierig-

keit zu entgehen, werden kaum jemand befrie-

digen, am wenigsten die Bezugnahme auf Jes. 9,

zumal da S. sich bezüglich dieser Weissagung

doch S. 36 f. recht zurückhaltend zeigt, eine Zu-

rückhaltung freilich, die im Verlauf der Darlegung

mehr zu schwinden scheint (vgl. Nachträge).

Wenn ein exilischer Verfasser Jes. 9 zitirt und

augenscheinlich für jesajanisch hielt (Jes. 37, 32),

so fällt damit m. E. die von S. für Jesaja 9

vorgeschlagcne Erklärung hin. Kann aber 49, I ff.

nicht auf Scrubabel bezogen werden, so natür-

lich auch nicht Jes. 42. 50. 53!

Für S.s Deutung des Alten und Neuen ist

Jes. 45 nicht günstig. Da soll nun V. 21

sich auf V. 1— 13 (das Alte) und nicht auf

V . 1 4 ff. beziehen, wo das Neue gebracht wird.

Schwer glaublich! Dass Ps. 132, 2 ff. Worte

des Scrubabel seien, scheint mir kein besonders

glücklicher Einfall, und gar, dass Ps. 45 auf den

mrr gehen soll, wird S. kaum jemand glau-

ben. Ebenso erscheint nicht bloss frappirend,

sondern auch als falsch, den miT 123? als Regenten

zu fassen. Weil S. an Serubabel dachte, bat

er diese Meinung wohl aufgestellt, aber doch

nicht bewiesen. Dass der Kreis der m:? aus

dem Leiden des Serubabel erwuchs (S. 205);

dass nicht bloss Maleaehi, auch Hiob zum Tbeil

auf das Leiden des Serubabel zurückgeben soll,

sei nur angetnerkt. Und eine solche in so
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ausserordentlich vielen Stellen als fruchtbar sich

xcigende Tbatsachc, wäre überhaupt nirgends

erwähnt!

Die Frage (S. 106), wo bleibt Jes. 1— 10

der uneinnehmbare Zionberg, ist angesichts Kap.

10 doch recht verwunderlich. Auffallend ist

vielfach auch die häufige (z. Th. nicht genaue)

Zitierung von Stellen, die kaum zur Sache ge-

hören, z. B. S. 26 Prov. 17, 8 vgl. 3, 22, Jes.

54, 12; S. 22 ‘Jer. 22, 24 (etwas anders [!!]

Esther 3, 10. 8, 2. 10 [nicht 11, wieS. schreibt]).

Neb. 7, 2 sagt nichts von einer ‘stattlichen Be-

gleitung' des Nehemia (S. 53, wo übrigens statt

2,9. 3, 19 zu lesen 2, 10. 2, 19). Dass Duhm
zuerst erkannt habe, dass die Ebed- Jahwelicdcr
sich von dem übrigen Buche scharf abheben, ist

nicht richtig. Er hat, was andere schon vor-

dem behaupteten, schärfer hervorgehoben und
besser begründet.

Aeusserlich ist Druck und Ausstattung zu
laben. Weniger erfreulich erscheint, dass der
Vf. hinsichtlich der Interpunktion und des Stils

ein bischen nachlässig ist (vgl. z. B. S. 172 die
wenig gewandte Periode Z. 9 ff. v. o.; ebenso
das Fehlen eines ‘habe’ Z. 1 5 v. o. usw.). —

Wenn ich demnach glaube, dass die eigent-
liche Behauptung S.s sich nicht bestätigen wird,
50 ^'n ich ihm doch für vielfache Anregung
dankbar. Es ist interessant, wie eine Reihe von
anders gedeuteten Stellen doch oft mit Glück
auf herubabcl bezogen werden. Das zeigt, wie
wenig wir in diesen Dingen auf festem Boden
stehen. Es ist immer wieder nöthig, die bis-
herigen Ansichten zu revidiren. Dazu kann S.s
Sdmft den Anstoss geben. Und auch das wäre

f"
1 ^ crdienst. Endlich sei auch das rühmend
orgehoben, dass S. sich als durchaus vor-

w eilslosen borscher zeigt. So sagt er schon
1, dass die Fragen über die Entstehung der
0ra

' besonders des Priestercodex, einiger-
maßen befriedigend beantwortet worden sind.
*s sei der emsigen Forschung der beiden
-zten Jahrzehnte zu danken, die trotz aller

• ,

tr'“en m ' lnzelllc 'ten Uebereinstimmung

li,'hV
ä

,

Upt“Ch<: mielt babe ' Esra hat auch

p .

' “cr jüdischen Gemeinde das Joch des
nesta-codei auferlegt. Wie frei er über Jes. 9

g

U
’ war s^tin bemerkt worden.

J. Meinhold.

Pa
n

1

'i

a" d'e Galater - Ausgelegt von

l»7
y" Ualmer

- Gütersloh, C. Bertelsmann.
'' XX u. 222 S. 8*. M. 3>6a

strdtct jS' AasleKer des Galaterbriefes be-

Zäeklfr
E
|

ÖC scinem Greifswalder Kollegen

""wJ SMglutin
beSOndcrs von Kamsay

er 4ara ..( ,

»““‘«'-Theorie. Auch sonst ist

Xitschlsch. a
alle Neuerungen wie die

«eoKhc voiTs^n T 3
’ 19 unH die Ho,‘

t * • abzuwehren. Auch die

ototx»ia too xiofioo sind wieder einfach „die auf

die sinnliche Welt sich beziehenden Elemente

der Religion“ (S. 149), Aber die Beziehung

von 4, 13, 14 auf Epilepsie wird doch schon

halb zugegeben (S. 160f.). Hier und da ist

auch ein neues Element in die sonst im her-

gebrachten Geleise sich bewegende Auslegung

aufgenommen, z. B. aus Deissmanns „Bibelstudien“

(S. 214. 221); auch finden sich zuweilen gute

praktische Bemerkungen, wie zu 6, 4 (S. 207).

Die schwierige Stelle 5, 11 wird so zurecht*

gelegt, dass das ixt im Vordersätze zeitlich

(mit Beziehung auf die Heilsökonomie, nicht auf

das persönliche Leben des Apostels), dasjenige

des Nachsatzes logisch gefasst wird (S. 189f.).

Mit Andern setzt Dalmer den Brief in die Zeit

54— 58, lässt sich sogar auf Besprechung der

Möglichkeit ein, ihn fast gleichzeitig mit dem
Römerbriefe zu setzen, da taxfwc 1, 6 nicht be-

sage, die Galater seien bald nach des Paulus

Abreise abgefallen, sondern auf die nur kurze

Zeit gehe, welche die Irrlehrer gebraucht hätten,

um jene zu verführen (S. XVI. 10). Ebenso

verfährt jetzt auch Zahn in der Einleitung in

das N. T. I, S. 123.

Strassburg i. E. H. Holt z mann.

Johannes Mathesius, Ausgewählte Werke.

II. Band: Hochzeitspredigten. Hgb., erläut. und

eingeleitct von Georg Lues ehe. [Bibliothek

deutscher Schriftsteller aus Böhmen. Bd. VI.] Prag.

Tempsky, 1897. XXII u. 388 S. 8° mit Bildniss.

M. 2.

Ueber den 1. Band der „Ausgewählten Werke“

des Johannes Mathesius, der die Leichenpredigten

giebt, haben wir in der DLZ. 1897 Nr. 4 Sp.

121 ff. berichtet, ln ganz ähnlicher Weise folgen

hier die Hochzeitspredigten. Die treffliche Ein-

leitung orientirt zunächst über die Anschauungen

und Bräuche des Reformationszeitalters in Betreff

der Verlobung, Trauung und Ehe, wie sie aus

den Hochzeitspredigten selber erkennbar sind,

und bezeichnet damit den gewaltigen Fortschritt,

den die Reformation in dieser Hinsicht über das

Mittelalter hinaus „sowohl gegenüber der Ver-

herrlichung der ‘Jungfräulichkeit’ als gegenüber

dem sakramentalen Heiligenschein des kanonischen

Rechts“ getban hat. Im Anschluss hieran wird

darauf hingewiesen, dass die Traureden des Ma-

thesius „eine reiche, noch nicht genügend aus-

gebeutete Fundgrube, auch für die Sprach- und

allgemeine Kulturgeschichte darstellen“. Sodann

werden die Sammlungen der Predigten, ihre Ent-

stehung und ihre Ausgaben und der eigenthüm-

liche Charakter der Reden, wie auch einzelne

besonders hervorragende Reden selber genauer

besprochen — dies Alles aber nicht in der

trockenen Weise gewöhnlicher litterargeschicht-

licber Einleitungen, sondern in lebendigem und

charakteristischem Stile, wie er zu den Predigten
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und dem Charakter des Mathesius und seines Zeit-

alters trefflich passt. Der Band selber besteht

aus folgenden Theilen. Zuerst kommen fünfzehn

Predigten „Vom Ehcstandt vnd Haufswesen“,

dann die „Oeconomia M. Johannis Mathesii / Ver-

tcutscht durch Nicolaum Hermannum“, ein Ge-
dicht in Reimpaaren mit 336 Zeilen; weiter „Die

sechzehende Hochzeit Predigt / auf einem Schloss

gethan / Vom Wein und seinem rechten Brauch“

;

diese Predigt, nach dem Weinheiligen „Urbanus“

genannt, erschien zuerst und wurde noch im vori-

gen Jahrhundert neu aufgelegt, in 41 Paragraphen

zergliedert und mit geschichtlichen und morali-

sirenden Anmerkungen versehen von dem merse-

burgischen Land-Kammer-Rath und Domherrn an

der dortigen (evangelischen) Stiftskirche Jul. Bernh.

von Rohr“ (XV). Der Anhang giebt sodann Er-

läuterungen und zwar zuerst ein Verzeichnis der

häufiger vorkommenden Wörter, Formen und An-
spielungen, darauf die sehr umfangreichen Einzel-

erläuterungen. In diese ist auch S. 378 ff.

„das schwer zugängliche lateinische Original“ der

Oeconomia des Mathesius (254 lateinische Zeilen

in Reimpaaren) eingefügt. So sind die in jeder

Hinsicht, besonders auch sittengeschichtlich höchst
interessanten Hochzeitspredigten des würdigen
Pfarrers von St. Joachims Thal in einer ganz
vortrefflichen Weise dem Publikum zugänglich

gemacht. Auch für diese Gabe sind wir dem
Herausgeber zu herzlichstem Danke verpflichtet.

Weinsberg. August Baur.

Philosophie.

Gideon Spicker, Der Kampf zweier Welt-
anschauungen. Eine Kritik der alten und neuesten
Philosophie mit Einschluss der christlichen Offen-
barung. Stuttgart, Kr. Frommarms Verlag (E. Hauff),
1898. VIH u. 302 S. 8". M. 5.

Spickers Buch „Die Ursachen des Verfalls
der Philosophie“ war „ursprünglich nur als ne-
gativer Theil eines grössern Werkes, dem ein
positiver zur Ergänzung und als Versuch einer
selbständigen Weltauffassung folgen sollte, ge-
dacht . In den vorliegenden Untersuchungen hat
der \ f. das Wesentlichste jener Arbeit „theils
in verkürzter, theils in erweiterter und vertiefter
Form zum Ausgangspunkt“ genommen. Auch
jetzt überwiegt die Polemik noch weit; sic nimmt
den ganzen zweiten Theil ein (von S. 169 an).
Ihm als kritischem soll binnen Kurzem ein
weiterer synthetischer Theil zur Seite treten.

Sp.s Ziel ist, Religion, Philosophie (Meta-
physik) und Naturwissenschaft in einer neuen
\\ eltanschnuung mit einander zu versöhnen. Die
Schwächen und Einseitigkeiten der bisherigen
\\ cltanschauungen (besonders des Pantheismus,
Monotheismus und Orthodoxismus) werden im
zweiten T heil aufgedeckt; der erste enthält eine
„historische Begründung des Standpunktes“.

256

Gegenüber den metaphysikfeindlichen Strömungen

sucht Sp. die Möglichkeit und NothWendigkeit

der wissenschaftlichen Erkenntniss eines

letzten, einheitlichen, absoluten Prinzips zu er-

weisen. Trägt die Metaphysik auch jetzt noch

nicht den Charakter strenger Wissenschaft, so

erstrebt sie ihn doch, und er ist ihr durchaus

nicht unerreichbar. Den Schwerpunkt des Systems

bildet für Sp. die Gottesidee. Will man Ver-

nunft und Erfahrung zugleich zu ihrem Rechte

kommen lassen, so muss man — gemäss dem

kosmologischen Argumente — eine absolute

Kausalität und damit die Existenz Gottes an-

nehmen. Die Hauptsache ist dann, die Gottheit

derart einheitlich mit der Welt in Beziehung zu

bringen, dass ihr die Selbständigkeit gewahrt

bleibt und dennoch der Dualismus vermieden

wird (S. 74). Die Frage ist: „Wie lässt sich

unter Voraussetzung einer ewigen Materie der

moderne Kinheitsgedanke mit der Selbständigkeit

Gottes der Welt gegenüber auf eine der Ver-

nunft und Religion entsprechende Weise verein-

baren?“ (S. 288). Aus dem Endlichen soll sein

Gegensatz, das Unendliche, erkannt und umge-

kehrt aus dem Unendlichen das Endliche erklärt

werden (S. 203). Die Lehre von der Trinität

und Inkarnation hält Sp. für fruchtbar, wenn sie

philosophisch umgedcutet und verallgemeinert

wird. Mit dem Teufel der Kirchenlehre will er

dagegen nichts zu thun haben.

Ich muss gestehen, dass Sp.s Ausführungen

meine Ucberzeugung nicht erschüttert haben.

Nach wie vor bin ich der Meinung, dass Meta-

physik keine Wissenschaft ist und nie eine wer-

den kann. Auf dem Gebiet der Weltanschauung

gaben und geben im letzten Grunde stets sub-

jektive Faktoren den Ausschlag. Darum wird

auch Sp. mit seinen Demonstrationen und Wider-

legungen kaum viele Anhänger werben. Die

Wissenschaft geht nur so weit, wie mögliche

Erfahrung reicht, und diese hat mit der Sinnen-

welt ein Ende. Das Absolute reicht nicht in sie

hinein. Man mag es glauben, mag diese oder

jene Eigenschaften an ihm erhoffen: man kann

cs nicht beweisen
, kann über seine Eigen-

schaften nichts wissen. Eben darum wird man

wirklich überzeugte Gegner durch Wissens-

gründe nie zu sich herüberziehen. Man kann

nur gleichgestimmte Seelen in ihrer Auffassung

stärken und solche, die über sich selbst und

ihre Bedürfnisse im Unklaren sind, weil durch

Erziehung aller Art ihr wahres Wesen über-

tüncht ist, dieses letztere kennen lehren und da-

mit — nicht etwa das Absolute selbst, wohl

aber die Ansichten über das Absolute, welche

ihnen geinäss sind. Das was Sp. seinen Geg-

nern zum Vorwurf macht, sehen diese oft als

die Hauptstärke ihrer Position an, und von ihrem

Standpunkt aus gewiss mit Recht. Wenn Sp-

äher sogar praktische Konsequenzen zieht und
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Moral wie Religion für seinen Standpunkt allein

in Anspruch nimmt, so ist das — für einen

Philosophen wenigstens — eine sehr bedenkliche

Argumentationsweise. „ Gewiss kann der Pan-

theist sowohl sittlich als religiös sein, wie wir

an den hervorragendsten Beispielen, einem Plotin,

Eckhart, Spinoza und Andern sehen
;

aber er

kann es nur sein im Widerspruch mit seinem

System; ein schlagender Beweis, dass die Natur

mächtiger ist, als die Theorie“ (S. 180). Die
Natur mächtiger als die Theorie? Allerdings!

Aber als die Theorie Spickers, nicht als die

des Pantheismus! Die Unrichtigkeit jener wird
eben durch den Umstand bewiesen, dass in der
Praxis sehr oft Pantheismus vereint mit hoher
Moral vorkommt.

Ich glaube nicht, dass Sp.s Religion die Re-
ligion der Zukunft ist. Findet sie Anhänger, so
wird aller Wahrscheinlichkeit nach der noch aus-
stehende synthetische Theil mehr werbende Kraft
haben als dieser vorwiegend kritische. Aber ist

letzterer auch als Ganzes rn. E. nicht sehr ge-
eignet, die ihm gestellte Aufgabe zu erfüllen, so
enthält er doch im Einzelnen viele gute, anregende
bedanken. Möge an ihnen sich mancher erfreuen,
angezogen durch die stets verständliche, meistens
auch frische und lebendige Darstellung!
K ‘c*- Erich Adickes.

Otto Siebert, Geschichte der neueren deutschen
Philosophie seit Hegel. Ein Handbuch zur Ein-

rung in das philosophische Studium der neuesten
/-«it. Gottingcn, Vandenhoeck u. Ruprecht, 1898. VIII
u- S. gr. 8®. M. 7,50.

h llcn Geschichten der Philosophie wird die
Zeit meistens ziemlich kurz behandelt,

“liegt das in der Natur der Sache. Ander-
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tclle blosser Referate oder
* e eine Darstellung der treibenden

Kräfte im Denken der Philosophen, eine freie

Reproduktion der Systeme treten.

Das Buch ist in drei Haupttheilc gegliedert:
I. Ausläufer älterer Systeme und ihnen verwandte
Richtungen; II. Reaktionserscheinungen (Der Ma-
terialismus; der Aufschwung der Naturwissen-
schaften; der Positivismus); III. Neue Versuche.
Unter den letzteren nehmen R. Euckens Werke
den Ehrenplatz ein. S. ist überzeugt, „dass eine

fruchtbare Entwicklung der Philosophie nur auf
dem von Eucken eingeschlagenen Wege zu er-

warten ist“.

Kiel. Erich Adickes.

Unterrichtswesen.

Theodor Waitz’ Allgemeine Pädagogik und
kleinere pädagogische Schriften. 4., durch Bei-

gaben verm. Aull., hgb. von Otto Will mann.
Mit dem Portrait des Vf.s und einer Einleitung des

Hgb.s über Waitz’ praktische Philosophie. Braun-

schweig, Friedrich Vieweg & Sohn, 1898. LXXXVI,
7 u. 552 S. 8°. M. 5.

Nicht rasch folgen sich die Auflagen von

Waitz’ Pädagogik, aber sie folgen sich (1852,

7 5, 82, 98) und beweisen, dass die pädagogi-

sche Welt nach wie vor in dem Buche Anregung
und Belehrung sucht, oder eigentlich nicht nach

wie vor, sondern jetzt mehr als in den Jahr-

zehnten nach dem ersten Erscheinen. Die Zahl

derjenigen, die über die Routine hinausstreben,

ist eben zum Glück viel grösser geworden. Und
W. besitzt die angenehme Eigenschaft, den Prak-

tiker nicht durch allzu sublime Theorieen in Ver-

legenheit zu setzen oder mit zu festgeschlossener

Systematik kalt zu lassen oder durch zu subjek-

tive Einzelforderungen zu Zweifel und Widerspruch

herauszufordern. Er kommt der Praxis nahe ge-

nug und ist doch fest in eigener Theorie. Er

ist lichtvoll, vornehm, einfach, wie das zusammen

nur ein bedeutender, auf sich selbst ruhender

Geist sein kann. Er ist in manchen Punkten

durch die Entwicklung der Zeiten (nicht bloss

die der Gedanken) überholt. Aber selbst der

neueste Theoretiker der Pädagogik, Paul Natorp,

bezeugt von ihm, dass er „auch in einzelnen

Zügen der Theorie hoch achtbar bleibe“ (Her-

bart, Pestalozzi usw. Vorrede). Er kann für die

Pädagogik unserer Zeit nicht der Führer wer-

den. aber ein Führer bleiben, dem man auch

einmal in seiner Gedankenentwicklung gefolgt

sein soll, mit Vortheil für seine Selbstbesinnung

und Klärung. Sein Verhältnis zu Herbart ist

das des freien, selbstschöpferischen Jüngers, der

nicht bloss ausspinnt, kommentirt, formulirt, fol-

gert, hütet, vertheidigt und mit all solchem Eifer

des Meisters Wirkung eher lähmt als erhöht. Von

dem ebenso selbständigen O. Willmann ist die

neue Auflage wiederum besorgt, und während der

Inhalt nicht mehr zu verändern war, hat die Ver-
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lagshandlung drei neue Beilagen gespendet, ein

Bildniss des Vf.s, seine Lebensbeschreibung nach

der Deutschen Biographie und die Besprechung

des Buches durch Scheibert in der Phdag. Revue

vom J. 1852, die man mit Vergnügen liest.

Berlin. W. Münch.

Philologie und Litteraturgeschichte.

A. A. Macdonell, Vcdic Mythology. [Grundriss

der Indo Arischen Philologie und Alterthumskunde,

hgb. von G. Bühler. III, 1 A.] Strassburg, Karl J.

Trübncr, 1897. I Bl., 174 S., 2 Bl. 8 P
. M. 9.

Es fehlt bekanntlich nicht an Darstellungen

der vedischen Mythologie, und ebenso bekannt

ist es, dass auch heute keine abschliessende Be-

handlung vorliegt. Ja man muss berechtigt sein,

an der Möglichkeit einer solchen zu zweifeln,

solange nicht einmal die Grundsätze der Veda-

exegesc feststehen. Abschliessend will auch Mac-

donells Buch nicht sein., Er gehört zu denjenigen,

Forschern, die in allen oder fast allen Erschei-

nungen der vedischen Götterwelt Personifikationen

von Naturkräften sehen. Von den vedischen
|

Göttern sagt er S. 2: „The are almost without

exception the deilied representatives of the phe-

nomena or agencies of nature. 41 Die Asvins

sind nach ihm wahrscheinlich Personifikationen

der Dämmerung und des Morgensterns, wohl

von indogermanischem Ursprung in ihren Eigen-

schaften, wenn auch nicht im Namen (S. 54);

Tritt ist ein Gott des Blitzes (S. 67); Brhaspati

eine Form des Agni, d. h. des Feuers (S. 103);

die Angiras „possibly pcrsonifications of the

flames of fire as messengers to heaven“ (S. 143);

Tärksya die Sonne (S. 149) usw. Zu der An-

nahme von alten Itihäsas als Grundlage von ver-

schiedenen Rigvedahymnen stellt der Vf. sich,

wie es scheint, durchgehend ablehnend. Die

später auftretenden Mythen sind nach ihm viel-

mehr als Weiterentwickelungen aus vedischen

Vorstellungen, welche z. Th. missverstanden

wurden, aufzufassen. So sei vielleicht die Er-

zählung von Visnus Zwerg- Avatära entstanden

(S. 39). Charakteristisch für M.s Auffassung

sind Stellen wie die, wo er über Vrsäkapi
handelt (S. 64); die Erzählung von ihm scheint

dem Vf. die Erfindung eines späteren Dichters
zu sein. Die Erzählung von Prajäpatis Liebe
zu Usas hat sich aus zwei Rigvedastellen ent-

wickelt, wo vom Incest eines Vaters mit seiner

Tochter die Rede ist. Die schöne Geschichte
von Purüravas und Urvasi habe 9icb in der
Zeit nach den Hymnen des Rigvcda entwickelt

(S. 135) usw. Also durchgehend die traditionelle

Auffassung.

Die Anordnung ist die, dass bei jeder Götter-
gestalt erst das Material gesammelt wird und
nachher verschiedene Deutungen versucht werden.
Die Darstellung ist fast ausschliesslich auf den

Rigveda gegründet und die Anordnung des Ma-

terials übersichtlich und vielleicht besser zu ge-

brauchen als die Zusammenstellungen bei Ber-

gaigne. Die Litteraturangabcn sind sorgfältig.

Doch fehlt hie und da etwas. Im Verzeichnis

der Abkürzungen ist BRI = Barth, Religions of

India ausgefallen. Weshalb wird nicht die Er-

klärung des Varuija als Gott des Meeres, die

Pischel vertheidigt hat, berücksichtigt? Dass die

Ableitung des Wortes Püsan von der Wurzel

pua nicht allgemein angenommen wird, wird ver-

schwiegen. Ebenso erfahren wir S. 1 54 f. nicht,

dass Pischel der erste gewesen ist, der Ver-

ehrung von leblosen Gegenständen nach Art der

modernen Volksreligion im Veda nachgewiesen

hat. Wenn es S. 152 heisst, dass Dämonen

bisweilen mit dein allgemeinen Ausdruck tnrga

bezeichnet werden, so hätte jedenfalls auf die

Vedischen Studien I, 307 verwiesen werden

sollen. Der daselbst gegebenen Erklärung von

tnrga als Kurzname für Mrgaya steht, soviel ich

sehe, garnichts entgegen.

Im Grossen und Ganzen beweist M.s Buch

noch einmal, wie wenig weit wir noch in der

Vedaexegese sind, cs ist aber als eine ileissige

und sorgfältige Zusammentragung des Materials

sehr gut zu gebrauchen.

Kristiania. Sten Konow.

Anonymi Byzantini de caelo et infernis epistula.

Edidit L. R adermacher. [Studien zur Geschichte

der Theologie und der Kirche, hgb. von N. Bon*

wetsch und R. Sceberg. III. Bd., 2. Heft.] Leip-

zig, A. Deichcrt Xachf. (G. Böhme), 1898. 30 S. 8 .

M. 1.

Radermacher macht uns mit einem Ineditum

bekannt, das sich in Codex Paris, gr. 1631

saec. XV findet; es ist am Anfänge verstümmelt,

und bei der geringen Beachtung, die man dieser

Litteratur bis vor Kurzem schenkte, ist es wohl

möglich, dass noch einmal ein vollständiger I ext

ans Tageslicht kommt. Als Zeit der Abfassung

ergiebt sich aus der Erwähnung des Kaisers

Joannes Tzimisches und seiner Busse für die

Tödtung des Nikephoros der Zeitraum bald nach

976; der Verfasser ist ein Mönch. Die Visionen,

die er gehabt zu haben vorgiebt, hat er nicht

aus eigener Phantasie geschöpft, sondern aus

älterer apokalyptischer Litteratur, wie es scheint,

hauptsächlich aus einer Marienapokalypse r
die

mit der von Robinson edirten zum Mindesten

nahe verwandt wrar. Daneben ist die \on

Vassiliev edirte eiuowikir) ’lvjooö Xptotoö nspl «p*»

xupiaxTQc stark ausgebcutct. Ueber diese un

ähnliche Dinge geben die Vorrede und die reich-

lichen testimonia unter dem Text genügende

Auskunft. Der Text sieht in der Handschri t

stark vulgär aus, jedenfalls vulgärer als das

Original, und R. thut recht daran, die gröbsten

Fehler zu beseitigen, um das Verständniss *u
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erleichtern bezw. zu ermöglichen. Noch ist

nicht Alles in Ordnung; auf xb novripov 16, 12

macht Wuensch mich aufmerksam; 17, 4 xaxa-

«ipouotv? 18, 4 r,)xoo; 22, 21 txpHbjoav? Für die

Vorstellung von den Lampen der Gerechten und

Ungerechten (S. 5) verweise ich z. B. auf das

Märchen vom Gevatter Tod.

Breslau. W. Kroll.

Georg Wartenberg, Das mittelgriechische

Heldenlied von Basileios Digenis Akritis.

[Wissenschaft!. Beilage zum Jahresbericht des Lessing-

Gymnasiums zu Berlin. Ostern 1897.] Berlin, R. Gaert-

ner (H. Heyfelder), 1897. 29 S. 4°. M. 1.

Das griechische Volk erfreut sich bekanntlich

einer grossen Menge von Volksliedern. Viele

von diesen verdanken ihren Ursprung einem
längst entschwundenen Zeitalter, aber die Grie-

chen haben sie mit der wunderbaren Zähigkeit,

die sie in Bezug auf die Erhaltung ihrer Sitte

und Sprache auszeichnet, meist auch in den
alten Formen in die moderne Zeit hinüberge-
rettet. Noch heute existirt eine Anzahl von
Volksliedern, die dem Sagenkreise des Akriten
basileios Digenis entstammen. Bis zum

J. 187 5

kannte man diesen abenteuerlichen Helden eben
nur aus diesen Etn2clliedern. Da entdeckte man
in einer 1 rapezuntinischcn Handschrift ein ganzes
grösseres Epos von über 3000 Versen nach
Art der altgriechischen und deutschen Volksepen,
welches eine selbständige Bearbeituug jenes
Sagenstoffes enthielt, ein Werk von so hoher
Bedeutung, dass es ohne Zweifel einen Platz in
der \\ eltlitteratur beanspruchen darf. Mit einem
k c^aKe hatte nun auch Byzanz sein National-
epos und ZWar ein solches, das sich den grossen
tgnechiscben und deutschen Epen getrost an
ic

1 e ‘te stellen kann. Man traute kaum seinen
ugcn, als man in den alten vergilbten byzanti-

°!
SC en Blättern den frischen, erquickenden Hauch

einer kerngesunden romantischen Poesie fand;
'“in man hatte bis dahin in den Gedanken

ZV' aU^ byzantinischem Boden habe nie
underborn echter unverfälschter Poesie

mporgcsprudelt, auch nie emporsprudeln können.

t j

rae’slen Gelehrten in dem Byzan-

Iq/
°“r e,aen geliehen Gesellen, einen geist-

l

a™er
» einen phantasielosen Dichterling

dcdnli

C aontcn Mustern. Manche zweifelten

den hi,- j

aUC
|

l Sn ^er Echtheit des zuerst von

KJ °ekannlCn Forschern, dem Griechen

grand"

1

” ^
at^as unt* dem Franzosen E. Le-

aus
’ ?

l C ner ^ranzös*schen Uebersetzung her-

ftiS!t
e”'n

,

C
o
d 'ch'e3

’ sie dachten an eine

al»er n!<f. ^
3 ^’mon'des - Da entdeckte man

4t, p
nachher noch drei andere, in

*,
endenz von einander ziemlich

Kerrat, (|1
des Werkes in Grotta

“nl i» Oxford maUf

,K

d
f I"8elAndros (”• Jh ')

( 7. Jh.), Damit war allerdings

die Annahme einer Fälschung hinfällig geworden,
dagegen wurde aber der Gegenstand selbst immer
interessanter. Eine ganze Anzahl namhafter

Forscher wandten ihm ihre Studien zu. Dabei
fand sich denn auch, dass der Sagenkreis, der

bis dahin bloss aus griechischen Volksliedern be-

kannt war, auch in den Litteraturen derjenigen

Völker eine grosse Rolle spielt, welche mit den

Byzantinern in nähere Berührung gekommen sind

und deren Kultur sich angeeignet haben, also

in den südslavischen und in der russischen. Man
darf füglich Krumbacher beistimmen, wenn er

sagt, dass der Sagenkreis des Basileios Digenis

im Orient ungefähr dieselbe Stellung einnimmt

wie der des Cid oder des Roland im Occident.

Und wie diese um das auf Abenteuer und heilige

Kämpfe ausziehende Ritterthum sich drehen, so

der byzantinische Sagenkreis des Basileios Di-

genis um ganz Aehnltches. Die Akriten näm-

lich, deren Hauptheld eben dieser Basileios ist,

sind vom omnipotenten byzantinischen Staate

ziemlich unabhängige Vertbeidiger der östlichen

Reichsgrenzen (also eine Art von Markgrafen,

wie sie Sathas zutreffend genannt hat) gegen

die Muhammedaner und Apelaten, d. h. eine Art

von Raubrittern, ähnlich den Klephthcn zur Zeit

der Türkenherrschaft. Krumbacher fasst nämlich

fttiekdirrjc statt im passiven Sinne = ftrcoßkvjTo?,

Verbannter, wie man bisher annahm, vielmehr im

aktiven auf= Viehwegtreiber, Viehdieb, Räuber,

nach Analogie der in den römischen Gesetz-

büchern vorkommenden Namen abigens, abaclor,

und er hat darin m. E. vollkommen recht. Die-

selbe Auffassung hat auch schon vor ihm Zachariä

von Lingenthal : Geschichte des griechisch-römi-

schen Rechts 8
, S. 340 gehabt, wo dies nachge-

wiesen wird aus den byzantinischen Rechts-

hücbern, nämlich Ecl. XVII, 13; Prochir. XXXIX,

56; Epanag. XL, 73; Basilic. LX, 25, 4; vgl.

damit auch Digest. XLV1I, 14. Um diese Akriten

spann die Sage ihre wunderbaren Fäden und

die Poesie wob sie weiter zu einem buntschillern-

den Gewände. Die heldenhafteste dieser Ge-

stalten ist nun eben Basileios Digenis, an und

für sich zwar eine unhistorische Person, aber

doch der Niederschlag der Dichterphantasie aus

historischen Erlebnissen und Erinnerungen, die

sich sicherlich an irgend eine Persönlichkeit ge-

knüpft haben, mag diese auch nicht von her-

vorragender Bedeutung gewesen sein.

Die vorliegende Abhandlung von Warten-

berg giebt eine ausführliche Erzählung des In-

halts des Gedichtes in analysirender Weise, eine

Charakteristik der byzantinischen KulturVerhält-

nisse und der Eigentümlichkeiten der Dichtung

und eine den Zauber des Liedes gut wieder-

spiegelnde Uebersetzung in der modernen Nibe-

lungenstrophe zu dem letzten Abschnitte des Ge-

dichtes, der Sterbestunde des Helden und seiner

Gattin. Er sucht ferner zu beweisen, dass der
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Handschrift von Grotta Ferrata sowohl aus ästhe-

tischen wie aus chronologischen Gründen der

Vorrang vor den übrigen gebühre, und dass

wir es nur mit zwei verschiedenen Bearbeitungen

des Stoffes zu thun haben, auf der einen Seite

nämlich mit der von Grotta-Ferrata, der kürzesten,

auf der anderen mit den 3 übrigen. Die Ent-

stehung des Gedichtes setzt W. in die Zeit des

11. Jb.s vor den Kreuzzügen oder wenigstens

vor der Katastrophe in Folge des 4. Kreuzzuges

1204. Die älteste Form des Gedichtes scheint

verloren gegangen zu sein, wir wissen nach

dem jetzigen Stande der Forschung noch nicht

einmal sicher, wann, wo und wie es entstanden

ist. Denn auch die W.sche Angabe bezüglich

der Entstehungszeit ist vor der Hand noch Hypo-

these, und mit Recht betont der Vf., dass der

Zeitpunkt, genauere Untersuchungen anzustellen,

noch nicht vorliege, da möglicherweise noch

andere Handschriften im Staube der Bibliotheken

gefunden werden könnten. Auf das mittlerweile

erschienene grössere Werk von Schlumberger:

Pepopee Byzantine au Xieme siede, Paris 1897
|

konnte W. nicht mehr Rücksicht nehmen, es seien

deshalb diejenigen, welche sich für die Frage

interessiren, auf dieses verwiesen.

Plauen im Vogtlande. William Fischer.

Hermann Anders Krüger, Der junge Eichen-

dorff. Ein Beitrag zur Geschichte der Romantik.

Oppeln, Georg Maske, 1898. 172 S. 8°. M. 3.

Der Vf. des vorgezeichneten Buches nimmt

sich zur Aufgabe, die Jugendentwicklung Josephs

von Eichendorff bis zum Abschlüsse seines Ro-

manes „Ahnung und Gegenwart“, biographisch

und poetisch, durchzuprüfen und womöglich rich-

tiger, als bisher, darzustcllcn. An äusserem Ma-
teriale war ihm des Dichters Tagebuch zur Ver-
fügung. Mehr aus inneren Gründen und Erwä-
gungen musste die Bestimmung der Dichtungen

und ihres Gehaltes hervorgehen.

Ich bekenne, dass der erste Thci! der Arbeit,

der biographische, mich mehr angezogen hat als

der zweite. Denn auf Eichendorff als Menschen
und Dichter haben seine Jugcnderlebnisse allein

eine seine Richtung entscheidende Wirkung aus-

geübt, so dass die späteren Lebensschicksale
dagegen ganz zurücktreten. Er ist früh in sei-

ner Art ein fertiger Mann geworden. Die
schaffenden Kräfte seiner Poesie: die andachts-

frohe Stimmung, die Berg und Thal und Strom
und Mur und weite blaue Ferne ihm gaben, die

geschäftig-geniale Nichtstuerei, die sein Tauge-
nichts später mit so unschuldiger Tborheil als

Lebensberuf auszuüben hat, das ritterlich-patrio-

tische Empfinden, die religiöse Erhebung, zu der
der Mensch durch eigne Erfahrungen hindurch
den Weg finden müsse, die liegen eigentlich alle

schon ausgebildet in seinem Jugendromane vor.
Seitdem ist er sich im Ganzen gleich geblieben;

das Persönliche bei ihm fesselt uns nicht mehr.

Goethes Leben ist alle Tage neu für uns bis in

sein höchstes Alter. Dagegen schon bei Herder

gewahren wir für die spätere Zeit ein nicht

mehr vorwärtsgehendes Benutzen des früher er-

worbenen Reichthums. Die Jüngeren, die. Roman-

tiker, sind alle in der zweiten Hälfte ihres Lebens

in gewissem Sinne uninteressant. So steht auch

Joseph von Eichendorff.

Was den sämmtlichen poetischen Werken

Eichendorffs sein Sohn Hermann 1862 an bio-

graphischen Nachrichten mitgab, war damals

ausserordentlich viel und ist auch heute noch

achtungswerth. Er legte das I agebuch seines

Vaters zu Grunde, dasselbe, das jetzt Krüger

auf seine Weise verwertbet. Wenn Hermann

von Eichendorff, ohne unsre Hilfsmittel heute,

Einiges vielleicht versah oder in seiner Bedeu-

tung nicht erkannte, so that er doch aus gutem

Familienwissen sehr Vieles hinzu, das wir nicht

entbehren möchten. An der Hand derselben

Tagebücher, was Kr. zwar nicht bemerkt, hatte

sich Joseph von Eichendorff selbst in die ver-

gangene Zeit zurückversetzt, als er die aus sei-

nem Nachlass 1866 veröffentlichten selbstbiogra-

phischen Aufsätze („Erlebtes“) niederschrieb:

gerade wie Goethe für die Herrichtung der 1 ag-

und Jahreshefte vorher seine Tagebücher durch-

nahm. Ja auch in Eichendorffs Geschichte der

poetischen Litteratur Deutschlands scheint der

alte Grund des Tagebuches durch. Mit der

Möglichkeit natürlich, dass spätere, unbewusst

ändernde Erinnerung die Darstellungen Josephs

und Hermanns von Eichendorff beeinflusst habe,

müssen wir uns abzufinden suchen. Aber die

Ausscheidung dessen, was im strengen Sinne als

ursprünglich gelten dürfe, ist schwierig und

subtil. Sie muss von sehr genauer Kenntniss

der Thatsachen und scheuer Zurückhaltung ge-

tragen werden. Kr.s Kritik und Polemik ist

doch nicht immer vor- und umsichtig genug.

Er überschätzt, wie es Einein wohl ergehen

kann, das äussere Material, das er in den Hän-

den hält, dringt nicht überall zu den Quellen

unsres heutigen Wissens vor und vergreift sich

bei wichtigen Dingen, die, wie ich zu ihrem

Schutze zeigen will, durchaus in Ordnung sind.

Die Tagebuchnotizen zur Lubowitzer Kind-

heit und Breslauer Konviktszeit giebt Kr. mit

grosser Vollständigkeit; ob auch mit absoluter

Vollständigkeit, lässt sich nicht sagen, da ein

schlanker Abdruck des Tagebuchs, den ich und

vielleicht noch Andre sich wünschten, nicht ge-

boten wird. Der Vf. ordnet und berichtigt

einiges, eine Jugenddichterei schreibt er mit

Recht Eichendorffs Mitschüler Werner zu. ^um

Sommersemester ISO
5 ging Joseph von Eichen-

dorff und sein älterer Bruder Wilhelm, mit dem

er noch die nächsten Jahre unzertrennlich zu-

sammenblicb, zur Universität Halle ab. Da sah
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er Goethe mit Christianen, Wolf, Reichardt und

die Scinigen, unter diesen Steffens. Ich bin

nicht der Meinung Kr.s, dass Josephs und Her-

manns von Eicbendorff Darstellung des Ein-

druckes, den Steffens auf den jungen Dichter

gemacht habe, wesentlich abzuschwächen sei, des-

wegen weil das Tagebuch nur zweimal in Halle

seinen Namen bat. Beide Male erscheint doch

Steffens’ Name in wichtiger Umgebung, und als

Kichendorff 1807 in Heidelberg Görres sieht

und hört, misst er dessen ihn packende Erschei-

nung an dem Bilde, das er von Steffens’ Per-

sönlichkeit in sich trägt. „Blass, jung, wild be-

wachsen, feuriges Auge, fast wie Steffens, aber

monotonen Vortrag“, schreibt er in sein Tage-
buch. Dieser Notiz entsprechend heisst es im „Er-

lebten“: „Görres’ äussere Erscheinung erinnerte

cinigermaassen an Steffens . . sein Vortrag war
monoton“, und nun verfolgt er aus dem richtig

gestimmten Gedächtniss ihre Aehnlichkeit und
ihre Verschiedenheit. Nach meinem Gefühle
wäre das nicht geschehen, hätte nicht Steffens’

Wesen sich tief in die Erinnerung Eichendorffs
eingeDistet.

Für die Heidelberger Zeit legte er selbst
und sein Sohn den Hauptaccent auf die An-
regung oder den Umgang mit Görres, Arnim
und Brentano. Wenn man bedenkt, dass von
nun an V ulkspoesie und Wunderhorn und Bren-
taoosebe W eise in dem nicht erst neu gewonne-
nen, sondern von Hause aus dafür empfänglichen
Gemütbe Eichendorffs weiterklingen, so hat diese
Darstellung die höchste innere Wahrheit für sich,
ln \\ irklichkeit aber kommt in dem Tagebuch-
theil bis zum 3. April 1808, das Kr. nur produzirt,
- rniins Namen wenig, Brentanos überhaupt nicht
'ur. Ginge cs nach der Zahl der Notizen, dann
»'ür e freilich bei den häufigeren Erwähnungen
‘'-9 jrafen Loeben und den des (damals noch
jüdischen) Studenten Julius die Geselligkeit mit
lesen \iel wichtiger erscheinen müssen. Was
-rm.mn von Eichendorff über Julius sagt, ist

• V,
ab
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er düch rQHtsicbtsvoll gegen ihn, den
oiscien Konvertiten: er verschweigt, was

£ .
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noc^ ^ör die nächsten Jahre

gCn^ ^ ReiseIus‘ verbunden, bis man
Veri°r - Sie waren 1809 und

mCn ln Berlin. Aus Arnims Stamm-

buch kann ich mittheilen, dass sie sich alle drei

zum Abschied am 3. März 1810 eingeschrieben

haben.

Aber die Heidelberger Zeit Eichendorffs be-

darf noch näherer Betrachtung. Was er im „Er-

lebten“ über Arnim schreibt, lässt sich seiner

verschiedenen Herkunft nach sondern und be-

stimmen. Bettinens Frühlingskranz war erschie-

nen und, wie das (zeitlich übrigens den Heidel-

berger Studienjahren voraufliegende) Zitat daraus

auch äusscrlich bekundet, ihm bekannt geworden

und von ihm benutzt. Die allgemeine Würdigung
Arnims und Brentanos, die wrir in seiner Ge-

schichte der Romantik in grösserer Ausführlich-

keit lesen, beruht mit auf der Lektüre ihrer

Schriften. Aber daneben hält sich Eichendorffs

Darstellung seiner persönlichen Begegnung mit

ihnen innerhalb reiner historischer Treue und

Wahrheit. Aber freilich fand diese intimere Zu-

lassung zu ihrem Freundschaftsbunde mit Görres

nicht vor, sondern nach dem Pariser Abstecher

der jungen Eichendorffs statt. Bei Hermann von

Eichendorff sind nun gerade hier die chronolo-

gischen Dinge nicht in Ordnung. Kr., dessen

Tagebuchfragment gar nicht so weit reicht, hat

diese Unordnung nicht bemerkt, geschweige sie

beseitigt, und äussert daher Zweifel (S. 91) über

die Richtigkeit des von Joseph von Eichendorff

selbst geschilderten Verkehrs mit den Heidel-

berger Romantikern.

Wenn nun der Schluss des Tagebuchfragmen-

tes am 3. April 1808, nach Kr., die Abreise

von Heidelberg nach Paris andcutet, so hat

diese ganze Reise kaum mehr als einen Monat

gedauert, während Hermann von Eichendorff sie

„im Frühjahr“ beginnen lässt und für Paris allein

einen „mehrmonatlichen“ Aufenthalt ansetzt. Ich

habe mir nämlich früher einmal aus dem „Heidel-

berger Wocbenblatte“ vom 9. Mai 1808 (Nr. 19,

S. 7 7) aus der Zahl der „Angekommenen Frem-

den“ notirt: „Im goldenen Hechte: Herr Baron

von Eichendorf aus Schlesien.“ Also Anfangs

Mai war Eichendorff schon zurück, und damit

stimmt völlig, was sein Sohn Hermann aus dem

weiteren (Kr. nicht vorgelegenen) Tagebuche

über den Wiedereintritt in Heidelberg wörtlich

mittheilte: „Hinter den letzten Höhen trat end-

lich auch das Amphitheater von Heidelberg her-

vor, alle Berge bis weit hinter Rohrbach wie

beschneit von Blüthc. Mit Entzücken ein-

gefahren.“ Diese Baumblüthe weist uns wieder

in den Anfang Mai. Eine gute Woche vorher,

ganz zu Ende April, war aber Brentano von

Kassel nach Heidelberg gekommen, und mit

Arnim zusammen bezog er (Arniin und Brentano

S. 254) ein neues Quartier in „einem herrlichen

kleinen Hause am Schlossbcrge, mitten im

Grünen, über uns Apfelblüthe, unter uns

die lustige Bürgerschaft beim Biere“. Ja,

das ist doch dasselbe Quartier, das Joseph von
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Eicbendorff als in „einer ehrbaren aber obscuren

Kneipe am Schlossberg" gelegen aus der Er-

innerung beschreibt, nur dass er der Kneipe

den sonst nicht eruirbaren Namen „Faulpelz“

beilegt. Eichendorff ist also in diesem Quartier

gewesen. Und darin muss er auch Brentano

getroffen haben. Und jeder Zweifel daran ist

unrecht, ob er auch wirklich, wie er begeistert

schildert, den sprühenden Abendunterhaltungen

Arnims, Brentanos und Görres’ beigewohnt habe.

Sie können aber auch nicht über den Mai hin-

aus fortgesetzt worden sein; denn zu Ende die-

ses Monats ging Arnim nach Winkel an den

Rhein und kehrte erst nach Mitte Juni zurück,

als die jungen Eichendorffs schon Heidelberg für

immer verlassen hatten.

Nun stimmt auch alles Litterarische, was von

Joseph von Eichendorff selbst oder indirekt durch

seinen Sohn berichtet wird. Wie wir jetzt erst

wissen können, redigirten in der That im Mai
1808 Arnim und Brentano gemeinsam die Ein-

sicdlerzeitung. In diesem Mai druckten sie noch
gemeinsam am Wunderhorn und sammelten zu-

versichtlich für einen vierten Band; und ich sehe

nicht ein, weshalb nicht Joseph von Eichendorff

einer der mitsammelnden „gleichgestimmten Stu-

denten“ gewesen sein könne. Seine Theilnahme
an Görres’ deutschen Volksbüchern wird einfach

erwiesen durch die Heidelberger Jahrbücher
1808, S. 409 ff. Görres bringt hier nämlich in

einer Selbstanzeige nachträgliche Zusätze zu den
Volksbüchern bei, darunter zu den Heymons-
kindern die Beschreibung zweier in der Kaiser-
lichen Bibliothek in Paris aufbewahrten Ausgaben,
und erklärt dabei S. 415: „Der Verfasser ver-
dankt diese Notizen der Gefälligkeit seiner ehe-
maligen Zuhörer, der Herren Barone von Eichen-
dorf aus Schlesien“; wir müssen daher sogar
den Wortlaut der Seiten 413— 415 aufEichendorffs
Vermittelung zurückführen. Auch über den Streit
der Romantiker mit Voss wusste Eichendorff aus
persönlichem Erlebniss Bescheid; denn die Be-
merkung des „Erlebten“ (S. 320), dass Arnim
Anfangs aus grossmüthiger Pietät mit dem ver-
einsamten Greise friedlich zu verkehren gesucht
habe, konnte er seiner Zeit nicht aus littcrari-

scher Quelle schöpfen. Also: die Eichendorff-
sche Darstellung der Heidelberger Zeit besteht
mit einiger Korrektur zu Recht, und die Auf-
fassung Kr.s ist abzulchnen.

Ich streife nur noch den zweiten Thcil des
Buches, der EichendorfTs Jugendpoesie ästhetisch
beurtheilt und zeitgeschichtlich vergleicht. Gutes
und Selbstverständliches, Glaubhaftes und Un-
glaubhaftes liegt hier dicht neben einander. Ich
bin nicht sehr für Arbeiten, in denen für Dinge,
die ein jeder Dichter sagen kann, mit vieler
Umständlichkeit Parallelen, Vorbilder, Quellen u.
dgl. aufgewiesen werden. Kr. nutzt, wie vor
ihm Höher und Meisncr, die Berliner Eichen-

dorff- Papiere wieder aus. Auch der Roman
„Ahnung und Gegenwart“, den Eichendorff nach

der Heidelberger Zeit zu schreiben begann, mit

Unterbrechungen fortsetzte und nach den Frei-

heitskriegen durch Fouque veröffentlichen Hess,

wird sorgfältig von Kr. betrachtet. Den selbst-

biographischen Charakter, den er wie alle

Meister -Romane hat, merkt Jeder, der ihn mit

historischem Interesse liest. Aber das scheint

wieder in dem Wesen und der Absicht eines

jeden Meister -Romanes zu liegen, dass die

Grenze zwischen dem persönlich Eigenerlebten

und dem geistig Rcflektirten möglichst unauffmd-

lich sei. Trotzdem lässt sich in „Ahnung und

Gegenwart“ Einiges ausmachen, und Kr. ist er-

folgreich ein- und vorgedrungen. Nur noch in

einem Punkte möchte ich seiner Auffassung ent-

gcgcntrctcn. Er meint nämlich S. 143, dass

Eichendorff selbst im „Erlebten“ (und füge ich

hinzu: in der Geschichte der Romantik) die

Schilderungen der ästhetischen Thcegeseüschaften

im zweiten Buche, die der Held, Graf Friedrich,

mitmacht, als ein „Heidelberger Charakteristikum“

hinstelle, und dass sie daher auf Heidelberger

Anregungen zurückzuführen seien. Das thut

Eichendorff aber m. E. nicht. Sondern der

Tüchtigkeit der Görres’schen Abendunterhaltun-

gen setzt er ganz allgemein und chronologielos

das Unwesen der ütterarischen Thees entgegen.

W’o gab es damals, 1808, dergleichen Thees in

Heidelberg? Aber in Berlin oder Wien, wohin

sich Eichendorff nach einander wandte, flurirte

dieses flache Schönthun. Wie scharf wendet

sich z. B. Adam Müller in Kleists Berliner Abend-

blättern gegen „ein leichtsinniges Aburthcilen

in der nächsten Theegesellschaft über ein

Buch“ ! Da, in Berlin oder Wien, haben wir als

Staffage der Tliees die Residenz, den Minister,

die vornehmen Damen und Herren. Nur erst in

Berlin, wo er im Verkehr mit Arnim 1810 die

„Gräfin Dolores“ entstehen sah, oder besser erst

in Wien konnte dieser Roman auf den Thees

zur Sprache kommen und Graf Friedrich, d. i.

Eichendorff, mit feurigem Eifer für ihn das Wort

ergreifen. Solche Stellen gehören, wie ich glaube,

zu den späteren Partien des Romans.

Hiermit endige ich meine Bemerkungen. Ich

knüpfte sie an dieses Huch, weil cs mir, bis wir

doch vielleicht einmal die ganzen Tagebücher

Josephs von Eichendorff empfangen, in seinem

Kreise nicht leicht entbehrlich scheint.

Berlin. Reinhold Steig.

Giuseppe Ziino, Shakespeare e la scienza

moderna. Studio medico-psicologico e giuridico.

Palermo, Alberto Reber, 1897. 196 S. 8°. L. 3.

Diese Studie des Ordinarius für gerichtliche

Medizin an der Universität Messina will die in-

tuitive und divinatorische Genialität Shakespeares

auf dem Gebiete der Naturphilosophie, der Psy*
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chologie, der kriminellen Anthropologie und der

Psychiatrie nachweiscn, wo überall der grosse

Dichter die neuesten Ergebnisse der Forschung

vorausgeahnt haben soll. Der Vf. ist kein Freund

der Lorabrososchen Schule. Er freut sich daher,

bei der Betrachtung der Merkmale des Shake-

speareschen Geistes auf den Dichter als eines

der Genies verweisen zu können, die keine

Spuren der Degeneration an sich tragen. Nur
die Liebe zu dem in den Sonetten gefeierten

Jüngling scheint ihm nicht ganz normal. Kein
Dichter war nach ihm und ist „piü ragionevol-

mente verista di Shakespeare in arte e in

iscienza
4

. Aber sein Realismus lässt nicht wie
der heutiger Schriftsteller das Gute, Ehrbare,
Würdige bei Seite und hebt ausschliesslich das
Niedrige und Thieriscbe hervor: Beweis vor
allem seine Frauengcstalten, von denen einige
gewürdigt werden. Zuviel hat Ziino sicher aus dem
Dichter hcrausgelesen, wenn er aus Hamlets
Worten anlässlich des todten Polonius, die zeigen
sollen, „wie ein König seine Staatsreise durch
die Gedärme eines Bettlers nehmen kann“, und
aus den Kirchhofsphantasien über den Staub
Alexanders, der jetzt vielleicht dazu dient, ein
Bierfass zu stopfen, den Schluss zieht, Shake-
speare sei der Gedanke von der Unzerstörbar-
keit und dem ewigen Kreislauf der Materie und
Kraft, der heute wissenschaftliches Gemeingut

schoQ vertraut gewesen. Und wenn der
odtengräber im Hamlet sagt,

Handlung dreierlei gehöre: to
10 Ptrfora, so - ruft Z. aus
“ad gute positive Psychologie

. uic
psychologischen Ausführungen sind wenig be-
n« igend, was unser Vf. beispielsweise über
Missaishisse beibringt, ist ein Rückschritt

j mora^e dans le drame und
»Shakespeare“. Des Dichters Streben,

sehen dem Recht und der Billigkeit au ver-

vnd
’ \','

r< an
_
dem »Kaufmann von Venedig“

I

" " aass r“ r Maass* erläutert. Fruchtbarer
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h

r
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- mit deren
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fihereinsri™.

r
™5?n und Beobachtungen nicht
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slch vcrKchen . er weist hin
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ehrgeizige
’ m'elhgente und

4 ^ente B „ i

** lst sanissirno
’ nd Nl'raand könnte es in den Sinn

kommen, ihn für einen Irren oder Blödsinnigen
zu erklären. Bei den Analysen des Othello,
dessen Unterschied von Leontes richtig erkannt
wird, des Macbeth und der Lady Macbeth über-
wiegt die psychiatrische Betrachtung u. E. über
Gebühr. Selbst der liebenswürdige Heissspom,
der in einem andern Zusammenhang vorkommt,
muss sich eine solche gefallen lassen. Bei Shylock
und den Bastarden Eduard und Don Juan wird
der Einfluss sozialer Faktoren auf die verbreche-
rische Neigung betont. Gut ist, was über Cali-

ban und Jack Cade und später über Richard III.

und Lears entartete Töchter gesagt wird.

Wenn Z. sich dann den eigentlichen Irren

zuwendet, so betritt er ein Feld, das vor ihm
Bucknill und andere schon erfolgreich bearbeitet

haben. Er bewundert, wie der Dichter bloss

vermöge seiner eigenen Beobachtung und ohne
gute Hilfsmittel und Vorgänger psychiatrische

Krankenbildcr so richtig verstehen und zeichnen

konnte. Eingehend wird Hamlet untersucht, der
ein Irrer sei, aber einer, der räsonnirt, bei dem
der Wahnsinn Methode hat. Polonius’ Versuche,

hinter den Wahnsinn Hamlets zu kommen, wer-

den gelobt wegen der diagnostischen Sorgfalt,

die alle physischen und moralischen Bedingungen
berücksichtigt, die geeignet waren, ihn hervor-

zurufen. Die Ansicht über Hamlet, der sehr ein-

gehend behandelt wird, scheint uns verfehlt.

Feine Beobachtungen aber enthält die Analyse

des Lear.

Im Ganzen bietet das Buch dem Shakespeare-

forscher wenig. Zum Theil liegt dies wohl

daran, dass der Vf. polemische Nebenabsichten

verfolgt, und manche seiner Ausführungen mehr

auf die Widerlegung Lombrosos und seiner Jün-

ger, als auf die Erläuterung von Shakespeares

Schaffen berechnet sind.

Giessen. W. Wetz.

Geschichtswissenschaften.

August Karst, Geschichte Manfreds vom Tode
Friedrichs II. bis zu seiner Krönung (1250

—

1258). [Historische Studien, veröffentlicht von E.

Ebering. H. VI.] Berlin, E. Ebering, 1897. XI

V

u. 184 S. 8°. M. 4.

Das Urtheil über Manfred, gerade in den sei-

ner Krönung vorangehenden Jahren, hat von

jeher stark geschwankt, und von den früheren

weicht auch diese neue Darstellung wieder er-

heblich ab. Manfred erscheint hier als der poli-

tische Zögling der Lancia, seiner Verwandten

von Mutter Seite her. Sie stehen ihm mit Rath

und That bei, sic lenkten seine Verhandlungen

mit der Kurie, sie drängen den anfangs Unent-

schlossenen vorwärts dem in der Ferne winken-

den Ziele, der Krone, zu. Man erhält so ein

bestimmtes, abgerundetes Bild; bei näherer Prü-

fung aber bemerkt man, dass der wirkliche Hcr-

Digitized by Google
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gang und die wahre Gesinnung der Betheiligten

durchaus nicht mehr so genau erkennbar sind,

wie der Vf. meint. Denn unsere wichtigste

Quelle, der früher mit Unrecht sogenannte Jam-

silla, rührt von einem ausgesprochenen Partei-

gänger Manfreds her, der in der Absicht, die

Politik seines Herrn zu rechtfertigen, den wirklichen

Sachverhalt entstellt und verschleiert. Der Vf.

selbst bestätigt ausdrücklich diesen erst vor Kurzem
erbrachten Nachweis, und in einer besonderen

Untersuchung schreibt er sogar einem Vertrauten

Manfreds, seinem Sekretär und Notar Gioffrcdo

von Cosenza, die Urheberschaft zu. Aber er er-

setzt nun die ihm verdächtigen Angaben und die

Lücken der Ucberlieferung durch Vermuthungen,

die nicht minder anfechtbar sind, ohne sie hin-

reichend kenntlich zu machen, und es leuchtet

ein, dass auf einen derart konstruirten That-

bcstand kein Verlass ist. Indess ist anzuerkennen,

dass der Vf. in Einzelheiten seine Vorgänger
wiederholt berichtigt hat.

Strassburg i. E. W. Lenel.

Urkundenbuch der Stadt Strassburg. IV. Bd.

1. Hülfte. Nachträge und Berichtigungen zu

Band 1— III gesammelt von Wilhelm Wiegand;
Register zu Band II, III u. IV, 1 bearb. von Aloys
Schulte und Wilhelm Wiegand. II. Hälfte.

Stadtrechte und Aufzeichnungen über
b i s c h ö f 1 i c h • s t ä d t i sc h e und bischöf-
liche Aemter bearb. von Aloys Schulte
und Georg Wolfram. Strassburg, K. J. Trübncr,
1888 u. 1898. VII u. 360, VI u. 309 S. 4 n

. M. 16

u. 18.

Dem bereits vor einem Jahrzehnt herausge-
gebenen zweiten Theile ist nach einer langen
Pause nunmehr der erste gefolgt und der IV. Band
somit vollendet. Die — theils in extenso, theils

im Regest gedruckten — 314 Stücke des ersten
1 heils kommen an Bedeutung dem in Bd. I— III

Gebotenen natürlich nicht gleich, zumal manches
Werthvollc bereits durch Finkes Dominikaner-
briefe und durch neuere Veröffentlichungen aus
dem vatikanischen Archiv bekannt geworden ist,

indes hat aus letzterem doch erst Wiegand eine
Reihe interessanter Stücke zugänglich gemacht:
man sieht, wie die Kurie bei ihrem Vernichtungs-
kampfe gegen das staufische Haus von dem
Strassburger Bischöfe gefördert wurde und sich
dafür dankbar erwies (n. 187— 190. 195. 209),
unter anderem gestattete, einen Neffen jenes
aus dem geistlichen Stande *ad secularis militic
unguium transferrc

'

und seine Pfründen gleich
dem Bruder zu übertragen (n. 198); man findet
unter zahlreichen päpstlichen Provisionen auch
eine (n. 320) von 1328 für eine ‘puclla litterata
Agnes nata Nicolai dicti Stange’, ein Seitenstück
zu der päpstlichen Verwendung für ‘Dilia nata
nobilis viri Eberhardi de Mulnhein puclla litte-

rata’ vom
J. 1329 (II. Bd. n. 498), ferner aus

dem J. 1321 einen Dispens für einen vom Strass-

burger Bischof empfohlenen jungen Mann, der

als Knabe beim Schaukclspiel eines Genossen

Tod herbeigeführt bat und trotzdem ‘ad omnes

ordines promover

i

' darf (n. 311), und als er-

wünschte Ergänzung zu Schuhes Ausführungen

in Bd. III S. XXI des Papstes Erklärung vom

J. 1330, dass dem Domkustos Johann von Kirkel

das Recht auf das einträgliche Offizialat iin

bischöflichen Hofgericht zustche (n. 333). Weiter

geben die dem — in Melk wiedergefundenen —
Seelbuch des Strassburger Domkapitels und dem
gleichartigen Donaueschinger Codex entnomme-

nen Aufzeichnungen den Grundbesitz des Kapitels,

besonders den städtischen, aufs Genaueste an und

gewähren einen Einblick in die Lebensgewohn-

heiten der Domherren des 13. Jh.s: da werden

bis ins Kleinste allerlei Lieferungen und Leistun-

gen z. B. für die Mahlzeiten (wobei der Aus-

druck ‘dignitas in n. 26 u. 228 ein Gebäck

zu bezeichnen scheint), für die Kleidung, für die

Feier der FussWaschung, für die Heizung des

Refektoriums von Martini bis Gründonnerstag,

für das Waschen der 'Tischtücher, ja selbst für

die Beschaffung von *gramen et turnen ad priva-

tatn (n. 34. 35) aufgezählt; cs wird zum
J.

1284

anf die Kanoniker, die mit Genehmigung des

Kapitels eine Universität besuchen {‘in Studio exi-

stentes' n. 268) Rücksicht genommen und bereits

aus dem Anfang des 13. Jh.s ein — bisher un-

bekannter — Vertreter des Kapitels bei der

Kurie erwähnt (n. 30).

Im zweiten 'Theile werden Stadtrechte, zu-

nächst das von 1270, dann ein aus dem An-

fänge des 14. Jh.s stammendes und das von

1322 geboten, weiter weistumartige Aufzeich-

nungen über die Aemter des Schultheissen und

des Burggrafen, über Zoll, Münze und Hausge-

nossen und über Lehen und Aemter des Bis-

thums; hier lernen wir unvergleichlich besser,

als cs bisher aus vereinzelten, zum Theil mangel-

haften Veröffentlichungen möglich war, die Zu-

sammensetzung und das Wirken der städtischen

Behörden, unter denen ein besoldetes Beatntcn-

thum allmählich aufkommt und — namentlich aus

Abgabenverzeicbnissen und Verordnungen über

die Gewerke — die Gewerbethätigkeit, den

Verkehr und den Handel des mittelalterlichen

Strassburgs kennen. Da die Gesetzgebung der

Stadt aus jungen, vielfach mit späteren Zusätzen

versetzten Handschriften und Sammlungen, na-

mentlich Schiffers, zum 'Theil sogar aus ganz

modernen Exzerpten hcrzustcllen war, deren Vor-

lagen 1870 in der Strassburger Bibliothek ver-

brannten, da weiter auch in den zuverlässiger

überlieferten Aufzeichnungen über bischöllich-

städtische und bischöfliche Aemter ältere und

jüngere Bestandteile sich mischen, so haben

Schulte und Wolfram sich keine Mühe verdricssen

lassen, Entstehungszeit und ursprünglichen Be-
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stand überall so genau wie möglich festzustellen

und Entlehntes durch besonderen Druck sofort

kenntlich zu machen; sic haben auch die Ver-

werthung des reichen und interessanten Materials

in verdienstlichster Weise erleichtert durch Bei-

gabe erstens eines Namen-, zweitens eines sehr

übersichtlichen, 32 Spalten umfassenden Sach-

registers, zu dem der Ref. nur eine Kleinigkeit,

die S. 271 erwähnte ‘curia lalcrum unter ‘Bau-

sachen’ gehörig, nachzutragen wüsste.

Ganz vortrefflich ist auch das dem ersten

l’hcil beigegebene Namenregister, dessen 280

Spalten mit ihren an 100000 Einträgen es wohl

begreiflich machen, dass Wiegand, der die dafür

von Schulte und Witte angefertigten Auszüge
mit den seinigen zusatnmenzuschwcissen hatte, zu

Zeiten die Schwierigkeiten dieser Arbeit fast un-

überwindlich fand, und die Vollendung des Bandes
sich so lange hinauszog. Dieses Namenregister,

das die volle Ausnützung von Bd. II und III erst

ermöglicht, bietet unter dem Schlagwort 'Strass-

burg zugleich ein Sachregister, indem es die

Oertlichkeiten, Brunnen, Gärten, Häuser, Mühlen,
Plätze, Strassen, Thore, Thürme, dann Ritter

und Herren, Bürger, Gewerbe und Handwerke,
weltliche Beamte und geistliche Institute der
Stadt gesondert aufführt. Findet man z. B. unter
den Oertlichk eiten eine ‘zu zilboume' aus Bd. III

n. 156 zu 1296 verzeichnet, so wird man da-
durch auf Schiessübungen der Bürger hinge-
gen, auf die auch ein ‘Schiessrain (Bd. IV.
S- I57j hindeutet, für die aber andere Belege
zu fehlen scheinen, während es doch in Basel
S'-iign 1259 eine Genossenschaft des Papageien

‘ k ^er nach solchem Ziele schiessenden
bchützeo gab (Jacobs, Die Schützenklcinodicn,

' *^)‘ ßei zahlreichen Proben hat der Ref. in
dem Register nur den Namen ‘caf (Bd. III n. 1 14)
"Dd dcn ****** k<f (Bd. III n. 221) vermisst,

ßenennun
g vielleicht mit der Abgabe des

Ahnten in irgendwelche Verbindung zu bringen
st - . ngesichts so minimaler Lücken aber be-
g Jc wünscht er nur um so wärmer den Vf.

\V u

endun
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,“dcrner Geschichte, die auf

erhäh di. 7 !

er" d:m^cnswcrth<: Ergänzt
e «#, in der Ludwig XIV. lan

vveiterbaut an der Arrondirung der Grenzen sei-

nes Reichs, während der Kaiser zum ersten Male

Lorbeeren in Ungarn pflückt, dem Vordringen

der Türken gegen die europäische Kultur einen

festen Damm entgegensetzt und dadurch eine ge-

waltige Stärkung seiner eigenen Macht erwirkt,

eine Stärkung, die schliesslich wieder Ludwig
XIV. gegen ihn die Waffen in die Hand drücken

musste. Zwischen diesen beiden Fürsten steht

die Vermittlungspolitik des Papstes Innoccnz XL,
dessen Lebensziel es war, den Kampf gegen die

Ungläubigen zu fördern, und der darum um jeden

Preis die Steine des Anstosses zwischen Leopold

und Ludwig hinwegzuräumen bestrebt ist, wobei

er häufiger bei ersterem, als bei dem andern einen

moralischen Druck auszuüben versucht.

Wie nun diese päpstliche Politik sich äussert,

wie Ludwig XIV. aus dem Absterben der Pfalz-

Simmernschen Linie, aus der Liga von Augsburg

Kapital schlägt, um die im Waffenstillstände von

1684 vorübergehend zugebilligten deutschen Lan-

dcstheilc durch einen versuchten Frieden defini-

tiv zu erwerben, wie andrerseits Leopold durch

alle Vortheile, die ihm aus dem siegreichen

Türkenkriege erwachsen, nicht vermocht wird,

seine Pllichten als Kaiser zu vergessen, das

wird uns in den hier gesammelten Aktenstücken

lebendig vor Augen geführt. Aus dem vatikani-

schen Archive zunächst, dann aus Bologna, Mo-

dena, Paris, Karlsruhe, Berlin, München, Mar-

burg, Wien entstammen sie; die diplomatische

Korrespondenz der Nuntien in Paris und Wien,

Kanuzzi und Buonvisi, bildet den Kern.

Nachdem Geh. Rath von Weech uns Ursprung

und Geschichte dieser Edition erzählt hat, er-

greift der Hgb. das Wort, uns über Ziele und

Art der Publikation aufzuklären, dann uns in einer

kurzen, klaren, historischen Einleitung nebst werth-

vollen biographischen Notizen über jene beiden

päpstlichen Diplomaten für die Aktenstücke selbst

vorzubereiten; diese folgen dann, mit umsichtigen

Anmerkungen versehen, in einer Art edirt, der man

nur vollste Zustimmung gewähren kann. Der ein-

zige Vorwurf, den der Ref. den vorstehenden Re-

gesten machen kann, ist zugleich ihr grösstes Lob,

sie sind manchmal zu kurz. Den Beschluss bilden

noch einige besondere Aktenstücke und ein sorg-

fältiges Register. Bleiben auch die bisherigen

Resultate der Forschung durch die hier gewonne-

nen Ergebnisse im Grossen und Ganzen unbe-

rührt, so wird man doch manches neue Detail

mit Freude begrüssen; besonders der künftige

Biograph Leopolds wird manche willkommene Be-

merkung finden.

Es ist eine Publikation, die sich den vorher-

gegangenen der Badischen Historischen Kom-

mission in ehrenvoller Weise anschliesst.

Prag. O. W'eber.
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Geographie, Länder- und Völkerkunde.

Anastas Ischirkoff, Südbulgarien ,
seine Boden

gestaltung, Erzeugnisse, Bevölkerung, Wirtschaft

und geistige Kultur. Leipziger Inaug.- Dissert. Leip-

zig, Kössling, 18%. VIII u. 79 S. 8®. M. 1,50.

Trotz mancher werthvollen Beiträge bleibt

Bulgarien, besonders in wirtschaftlicher, statisti-

scher, sozialpolitischer Hinsicht ein beinahe un-

erforschtes Land. Es ist daher höchst lobens-

wertb, dass junge Bulgaren ihr Heimathsland als

Thema ihrer Doktordissertationen wählen. Sol-

cher deutschen, französischen und schweizerischen

Dissertationen giebt es bereits genug, nur dass

die meisten leider rein kompilatorisch er Natur

sind. Freilich befinden sich Fakultäten und Pro-

fessoren in ziemlich misslicher Lage derartigen

„ wissenschaftlichen“ Leistungen gegenüber: sind

ihnen doch weder die bulgarische Sprache und

Litteratur, noch Land und Leute bekannt. Soll

dies aber zur Entschuldigung dienen, oder wäre

es nicht vernünftiger, wenn die Fakultäten etwa

vorsichtiger handelten, sobald sich in ihrer Mitte

kein den Forderungen der gestrengen Wissen-

schaft vollkommen entsprechender Kenner der

bulgarischen Quellen findet? Ist doch eine

Dissertation keine Seminararbeit, sondern eine

Schrift, die eine wenn auch noch so geringe

Lücke in der facbwissenschaftlichen Litteratur

auszufüllen hat. Im
J.

1893 wurde derselben

philosophischen Fakultät eine ähnliche Arbeit

von Wladimir S. Pantscbow mit Erfolg vor-

gelegt 1
).

Beiden Arbeiten haften dieselben Mängel an:

die Verfasser versprechen bedeutend mehr zu

geben, als sie überhaupt vermögen: wird doch

bei Ischirkov die bulgarische Fauna auf 1 Vs
Seiten und die bulgarischen Mineralien auf 20

Druckzeilen behandelt! Wer sich das vorzüg-

liche Werk von Constantin Jirecek, Das Fürsten-

tum Bulgarien, Wien 1891, seine „Geschichte

der Bulgaren“, die fleissige Leistung von Franz
Joseph Prinz von Battenberg, Die volkswirt-
schaftliche Entwicklung Bulgariens von 1879 bis

zur Gegenwart, Leipzig 1891, sowie die Publi-

kationen des Statistischen Amtes in Sofia, die

meistenteils mit französischer Parallelübersetzung

versehen sind, verschaffen kann, dem würde I.

kaum viel Neues bieten, umsomehr als dies Neue
nicht immer ohne genaue Prüfung anzunchmcn
ist. Eine einzige Unterabtheilung eines
Kapitels 8

)
von I.s Dissertation wäre ein über-

ausreichendes, lohnendes Thema für einen
angehenden Gelehrten, der ein Scherflein zum

') Dic Agrarverhältnisse des Fürstenthums Bulgarien
in ihrer geschichtlichen Entwicklung. Leipzig 1898 .

80 S. 8°.
& k b

*) Oberfläche, Klima, Erzeugnisse, Bevölkerung. Volks-
wirtschaft, Geistige Kultur, — dies Alles bei 1. auf 79
Seilen 1

I Erforschen des unerforschten Bulgariens bei-

tragen wollte.

Freilich müsste dann ganz anders verfahren

werden und zwar nach echt deutschem Muster:

lieber ein winziger Theil, aber gründlich und

eingehend, als das Ganze seicht und oberfläch-

lich; dann müsste freilich auch an Ort und

Stelle geforscht, in den Archiven rüstig gear-

beitet werden. Dann wäre eine solche Disser-

tation für die Verfasser selbst von Werth, nicht

nur alg Mittel zur Erlangung der Doktorwürde,

sondern auch als Ziel zur Erlernung streng-

wissenschaftlicher Arbeitsmethode. Darauf streng

zu achten, ist die Aufgabe der Examinatoren!

Sofia. Boris Minzes.

Staats- und Sozialwissenschaften.

Heinrich Sieveking, Genueser Finanzwesen

mit besonderer Berücksichtigung der Casa di S.

Giorgio. I. Gen ueser Finanz wesen vom 12. bis

14. Jahrhundert. [Volks'wirtschaftliche Abhand

lungen der Badischen Hochschulen, hgb. von Carl

Johannes Fuchs, Gerhard von Schulze-

Gävernitz, Max Weber. Bd. I, H. 3.] Freiburg

i. B., J. C. B. Mohr (Paul Siebeck), 1898. XV u. 219

S. 8°. M. 6.

Die berühmte genuesische Bank von Sankt

Georg ist schon mehrfach der Gegenstand mehr

oder minder umfassender Forschung gewesen.

In vorliegendem Heft erhalten wir nunmehr zum

ersten Mal eine vollständige Vorgeschichte

von ihr, die das gesummte Genueser Finanz-

wesen bis zu der i. J.
1407 erfolgten Organi-

sation der Compere di S. Giorgio umspannt.

Nach der Darstellung der allmählichen Ausbildung

eines selbständigen Finanzwesens der Kommune

neben den hergebrachten markgrät liehen, vize-

gräflichen und bischöflichen Rechten werden uns

u. A. folgende Hauptpunkte vorgeführt: die For-

men der Besteuerung, Entstehung und Entwicke-

lung des genuesischen Schuldenwesens (verzins-

liche Zwangsanleihcn, Consolidation der Compc-

rae salis von 1274, Finanzreform von 1303),

Gewährung korporativer Rechte an die Staats-

gläubiger mit der Einsetzung der Protectores

capituli 1323, Organisation der staatlichen Finanz-

Verwaltung unter den ersten Dogen Genuas bei

ständig wachsender Verschuldung des Staates,

endlich auch die verschiedenen Comperae und

Maonae. Das Hauptverdienst der Arbeit liegt

in der Darstellung der Verhältnisse des 14. Jahr-

hunderts, die direkt aus den ursprünglichen

Quellen geschöpft ist. F'ür das 13. Jb. beruht

das Neue, was der Vf. bringt, hauptsächlich auf

den im Palazzo bianco zu Genua aufbewahrten

Auszügen, die Prof. A. Wolf aus dem überaus

weitschichtigen Material der Notariats-Akten ge-

fertigt hat; theilweise hängt es damit zusammen,

dass man sich für die frühere Zeit nicht immer

auf sicherem Boden fühlt. Im Einzelnen würde
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ich so mancherlei auszusetzen haben; als Ganzes

betrachtet ist die Arbeit ein beachtenswerter

Beitrag zur Aufhellung der Anfänge der moder-

nen Finanzgeschichte.

Brieg. Adolf Schaube.

berger genommen hat. Andere Quellen sind

neben der letzten benutzt worden: die Schriften

der italienischen Juristen des 13. bis 15. Jhs.

und der Klagspiegel.

Brüssel. W. Des Marez.

Rechtswissenschaft

Carl Koehne, Die Wormser Stadtrechtsrefor-

mation vom Jahre 1499. Theil I. Berlin, Speyer

& Peters, 1897. VI u. 67 S. 8
U

. M. 1.60.

Die vorliegende Schrift bildet nur den ersten

Theil einer Monographie über die Stadtrechts-

reformation vom
J. 1499; sie kann als eine aus-

führiiehe Einleitung zum Kommentar des Worm-
ser Rechts gelten.

Seit dem 13. und 14. Jh. sehen wir allent-

halben den mit gesetzgeberischer Gewalt beklei-

deten städtischen Magistrat Verordnungen er-

lassen. In Worms erscheint die älteste Raths-
verordnung 1220. Die umfangreichen Gesetz-
bücher, die in der zweiten Hälfte des 15. Jhs.

ausgearbeitet sind, sind von diesen anfänglichen
Satzungen sehr verschieden. Während die ersten
Gesetzgebungen bestimmte Rechtspunkte ordnen
und nur ausnahmsweise den Einfluss des römi-
schen Rechts zeigen, bilden die Niederschriften
des IS. Jhs. förmliche Gesetzbücher, die auf
den Grundlagen des römischen Rechtes beruhen.
Nachdem der Vf. die allgemeinen Ursachen, die
die feste Formgebung der Gesetze nöthig mach-

I®
1 Gehandelt bat, geht er zu den besondern

Ursachen über, die die Redaktion von 1499
herbeiführten. Der Grund ist in den politischen
Verhältnissen zu suchen. Der Kampf, der seit
uen ersten Bcthätigungen des städtischen Lebens
loschen der Stadt und dem Bischof ausge-
hrochen war, erreicht gerade um die Wende
K l-\ und 16. Jhs. seinen Höhepunkt. Die
ta 1 sich der bischöflichen Oberhoheit,

Dunmt ie Ernennung der Behörden, das Münz-
*wZülwesen selbst in ihre Hände; die Gesetz-
gebung von 1499 ist nur eine Kundgebung in
in diesem Kampfe.

Ka

der Vf. uns in einem Exkurs zu
V- - eine Uebersicht über die Quellen des

a p

S

^

r ™at‘* Straf- und Prozessrechtes vor

uns in

C

n

rmallün dargesle,lt bat, beschreibt er

Das W
^Cm

^
ncn ^gen die Reformation selbst,

erst
im °r ”/

c^ormat ‘on “ tr»tt in Deutschland

jra
o;

J * au^ un(I *st nur einmal vor 1499

rechts -°r f
ch

.

riftUchcr Feststellung des Stadt-

von UtT”
1

‘V
*n der Nürnberger Reformation

von der r
^C
^
rauc^t* Weiter spricht Koehne

57— ^Vollständigkeit des Gesetzbuches (S.

big. I); °o
We'st aul einige Lücken in ihm

rni J. .
,

pr
:

ube « deutsch, doch sind hie

'X ''“f'
Wörter eingeschaltet. Der

"
' s 'c 1 n Stobbes Meinung, dass die“r*ler R'fu™ation Manches aus der Nürn

Kunstwissenschaften.

Paul Schubring, Altichiero und seine Schule.

Ein Beitrag zur Geschichte der oberitalienischen Malerei

im Trccento. Leipzig, Karl W. Hierscmann, 1898.

X u. 144 S. 8° mit 10 Lichtdrucktaf. M. 8.

Der Vf. hat sich mit dieser Arbeit einer

bedeutungsvollen kunstgeschichtlichen Aufgabe zu-

gewandt. Erscheint das Studium der italieni-

schen Kunst im 14. Jh. überhaupt im Vergleiche

zu der Beschäftigung mit dem Quattrocento noch

sehr vernachlässigt, so gilt dies ganz besonders

von der norditalienischen Malerei jener Epoche.

Schubring ist, indem er die wichtigsten Werke
derselben: die zwischen 1372 und 1384 ent-

standenen Freskenzyklcn in der Capelle S. Felice

in S. Antonio und in der Georgskapelle in Padua

einer gründlichen und von intensivem künstleri-

schem Gefühl beseelten Betrachtung unterzog, zu

wichtigen Resultaten gelangt, welche alle frühe-

ren Abhandlungen über diese Wandgemälde in

den Schatten setzen. Das Ergehniss, welches

er zuvörderst aus der Stilkritik gewinnt, ist

die scharfe Unterscheidung und Charakteristik

der beiden in Padua beschäftigten Meister: Alti-

chiero und dessen Schüler Avanzo. Des erste-

ren Hand erkennt er in den zwei Lünetten der

Eingangswand, der grossen Kreuzigung und dem

Votivbild der Felixkapelle, sowie in der Katha-

rinenlegende, dem Votivbild und den ersten

zwei Darstellungen aus dem Leben des h. Georg

in der Georgskapelle. Avanzo habe in der

letzteren den unteren Streifen der Georgslegende,

das Leben der h. Lucia und die Kreuzigung, in

der Capelia di S. Felice die Schlacht von Clavigo

gemalt. Einem dritten, dem Namen nach nicht

bekannten Künstler werden die Lunettenbilder

(Jakobuslegende) derselben Kapelle zugeschrie-

ben. Dass jener Avanzo nicht Jacopo Avanzi,

sondern Avanzo geheissen habe, was aus den

Resten der Inschrift in S. Giorgio gefolgert

wird, dürfte nicht ganz unbestritten bleiben.

Wichtiger aber als diese Unterscheidung

künstlerischer Individualitäten muss die Hervor-

hebung und vortreffliche Darlegung der Bedeu-

tung dieser Veroneser Malerschule, auf deren

Thätigkeit und Aufgaben schon Julius von

Schlossers werthvolle Studien helleres Licht

geworfen hatten, erscheinen. Altichiero und

seine Mitarbeiter werden als die ersten V er-

treter der venezianischen malerischen Rich-

tung gefeiert. Ihr Stil tritt vielverbeissend in

Gegensatz zu dem plastischen, dramatischen des

Florentiners Giotto, auf dessen Anregungen
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hin doch ihre Kunst entstanden ist. Licht und

Farbe werden für sie entscheidende Faktoren,

die, freilich noch nicht landschaftliche, sondern

architektonisch reiche Umgebung gewinnt grössere

räumliche Bedeutung, die Figuren, kleiner gebildet,

werden in natürlichere Beziehung zu ihr gesetzt,

die Individualisirung in Typen und 'Frachten

verräth das unbefangene
,
vom Zwange strenger

religiöser Idealisirung sich befreiende Streben

nach Mannichfaltigkeit der Lebenswiedergabe,

die Freude an der Wirklichkeit öffnet dem
Genrehaften, das häufig zu humoristischen Zügen
verleitet, weiten Raum. Auf Grund solcher Be-

obachtungen darf der Vf. Altichicro als einen

Vorläufer der Vittore Pisanello, Gentile da

Fabriano und Jacopo ßellini bezeichnen. Als

ersten Sendboten der neuen, originellen nord-

italienischen Richtung nach Toskana aber be-

trachtet er jenen Antonio Veneziano, der im

Camposanto zu Pisa thätig war. Auch die

Wandbilder der Brüder von San Severino in

Urbino möchte er in Abhängigkeit von der

Veronesischen Schule bringen. — Durch diese

Darlegungen, mag auch im Einzelnen mancher
Einwand erhoben werden, ist ein entschiedener

Schritt vorwärts in der Erkenntniss der geschicht-

lichen Entwicklung der oberitalienischcn Malerei

gemacht. Mit dem Dank hierfür mag sich der

Dank dafür verbinden, dass der Vf. uns auch
durch die künstlerische Form, welche er seinen

Untersuchungen verliehen hat, zu fesseln weiss.

Heidelberg. H. Thode.

Moderne Dichtung.

Ludwig Fulda, Herostrat. Tragödie in fünf Auf-

zügen. Stuttgart, J. G. Cotta Nachf.. 1899. 164 S. 8°.

M. 2.

Das Grundmotiv des Fuldaschen Dramas ist

vortrefflich: Herostrat, der Vaterlose, wird von
seiner blinden Mutter Timarete von Jugend auf
angestachelt: „Erwirb dir Ruhm, bete zur
grossen Göttin der Epheser nur um Ruhm!“
Und da dem hcramvachsenden Jüngling die Kraft,

Grosses zu schaffen, fehlt, so entlädt sich sein

Ruhmcsbedürfniss in einem Akt frevler Zerstö-
rungslust: er steckt das Heiligthum seiner Vater-
stadt in Brand. Diesen durchaus innerlichen
Seelenvorgang, wie missleiteter Ehrgeiz die Un-
that gebiert, würde wohl nur ein ganz grosser
Dramatiker in einer fünfaktigen Tragödie ver-
körpern können, ein grüblerischer Lyriker viel-

leicht in einer Reihe von Monologen.
Fulda erkannte von vornherein, dass dazu

seine Kraft nicht reichte
;
und er durcbilocht des-

halb das eine Drama mit einem zweiten: Hero-
strat, der ganz in den Traditionen der alten, mit
dem .Handwerk noch eng verwachsenen religiösen
Bildnerkunst Kleinasiens steht, lernt in Praxiteles
einen Abgesandten aus der Stadt des Phidias

i

kennen; er nimmt den Wettstreit mit ihm auf;

aber vor der neuen Kunst der Schönheit ver-

sinkt die alte schwerfälligere Kunst der ehr-

fürchtigen Anbetung. Herostrat wird irre an

sich selbst und zertrümmert sein eigenes Werk,

an dem er in Qualen Jahre lang geschaffen. In

dieser zweiten Motivreihe, in der, wie man sieht,

Timarete schon keine Stelle mehr hat, zündet

Herostrat den Tempel an, um Rache an der

Göttin zu nehmen, die ihm das Gelingen ver-

sagt hat.

Und abermals aus andern Beweggründen ban-

delt der Epheser in einem dritten Drama, das

Fulda konkurrirend gedichtet hat: Herostrat, der

schwerblütige pllichttrcuc Kleinstädter, unterliegt

gegenüber der strahlenden leichten Lebenskunst

des Grossstädters Praxiteles; und es ist nur ein

Akt der eifersüchtigen Verzweiflung, wenn er in

dem Moment, da die geliebte Klytia für ihn ver-

loren ist, die Brandfackel in das Haus der

Göttin schleudert.

Welche Verwirrung und Unklarheit durch

diese dreifache Motivirung entsteht, ist nicht zu

beschreiben.

Denn weit entfernt, dass die drei Handlungen

einander verstärken: sie hindern sich gegenseitig

auf Schritt und Tritt. Es steckt eine trostlose

Ohnmacht in diesem Drüliogsdraina ,
und man

lernt (bei allen Einwänden, die möglich sind)

doch die grandiose Schlichtheit z. B. des „Fuhr-

mann Henschel“ erst ganz würdigen, wenn man

die Fuldaschc Arbeit daneben legt.

Von Charakteristik oder Bühnentechnik ist

besser zu schweigen. Man muss nur einmal ver-

folgen, wie oft und wie grund- und zwecklos die

arme Puppe Timarete auf die Bühne und in die

Kulisse geschoben wird, wie sie in einem Athen!

flucht und segnet u. dgl. m. Die Nebenpersonen

vollends, obwohl sie viele Worte machen, sind

ganz uninteressant. Wo der Dichter einmal einen

Ansatz zu individueller Charakteristik macht, ge-

schieht es sogleich zum Unheil. Denn was soll

man dazu sagen, dass Herostrat, der doch schon

drei widerstreitende Beweggründe für seinen

grossen Frevel hat, zum Ucbcrfluss die eigent-

liche Anregung, ein glorreiches Kunstwerk zu

zerstören, noch von dem ränkesüchtigen Ober-

priester Eupeithes erhält?

Auch das, was sonst Fuldaschen Dichtungen

Reiz verleiht, die sprachliche Form, versagt dies-

mal. Diese flackernd unruhigen Zeilen, die als

Prosa zu rhythmisch und als Verse zu unrbytb*

misch sind, thun eine Wirkung wie der Aufent-

halt in einem Zimmer, das nicht dunkel und nicht

hell ist: man wird müde. Das schliesst nicht aus,

dass gelegentlich wirklich poetische Einzelheiten

sich linden; und ich gestehe gern, dass mich

einzelne Reden des Herostrat und des Praxiteles

wirklich gepackt haben. Aber das ist zu wenig.

Ich glaube nicht, dass Fulda je in Hellas hei-
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misch wird; die Welt, in der man plaudert, das

ist seine Welt.

Marburg i. H. Albert Köster.

Notizen und Mittheilungen.

Der Senat d. Univ. Giessen hat beschlossen, in d.

jnrisl o. d. philosoph. Fakult. Frauen auf Grund
bestand. Rcifeprüfg an e. Gymn. od. e. Realsch. 1 . Ordng
sowohl zum Hören einzeln. Vorlcsgn als zur Immatriku-

lation zuzulassen.

Der Verdunpreis, der nach d. Bcstimmgn d. Stifters,

Königs Friedr. Wilh. IV., alle 5 Jahre dem besten Werke
aus d. dtsch. Gesch. zuerkannt werden soll, ist diesmal
dem o. Prof. i. d. theolog. Fakult. d. Univ. Leipzig. D.

Albert Hauck, für s. Kirchengcschichte Dtschlds ver-

liehen worden.

Ein von zahlreichen hervorragenden dtschcn u. österr.

Vertretern d. Wisscnsch, u. Kunst Unterzeichneter Auf-
ruffordert zu Beiträgen für c. Anzengruber-Denkmal
auf. Zum geschiiftsfiihrenden Ausschuss gehören u. A.
Dr. A. Bettelheim, Wien, P. Rosegger, Graz, Prof. Dr.
Erich Schmidt, Berlin, u. d. Direktor d. Hofburgtheaters
Dr. Paul Schlenther, Wien. Sammclstelle ist für das
Deutsche Reich die Deutsche Bank und ihre Filialen.

DcrHgb. u. d. Verleger d. 9 Biograph. Jahrbuchs
u. Dtschcn Nekrologs 4

* (Dr. A. Bettelheim, Wien
XIX, Karl Ludwigstr. 57, u. Georg Reimer, Berlin SW.,
Anbaitstr. 12) ersuchen uns um die Veröffentlichung
«s folgenden Anschreibens: Mit den Vorarbeiten zur
Herausgabe des 3. Bandes unseres von Fachkreisen und

wc,Mwollend aufgenommenen, im
Herbst jedes Jahres erscheinenden Sammelwerkes „Bio-
graphisches Jahrbuch und Deutscher Nekrolog“ beschäftigt,
ersuchen wir im Interesse der Sache dringend, uns liir
den nächsten Jahrgang zur Ergänzung der Liste aller
im Jahre 1898 geschiedenen Deutschen von
Bedeutung einschlägige biographische Nachrichten, gc-
nie te oder handschriftliche Nachweisungen und Nckro-
'-ge zugehen zu lassen. Einsendungen werden entweder™ nanden des Herausgebers oder der Verlagshundlung
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In d. Gesellsch.f. dtsche Philologie zu Berlin sprachen
am 1. Februar die Herren Wessely u. Scheel üb.

einige neue Krschcingn aus d. Gebiete d. Ncuhochdtsch.

Die Lilterar. Gesellsch. in Köln beging am 19. Jan.

eine Gustav Frevtag-Feier, deren Ertrag dem für Wies-
baden geplanten Denkmale d. Dichters zu Gute kom-
men wird.

Der VII. Internat. Geographen-Kongrcss wird vom
28. Sept. bis 4. Okt. d. J. in Berlin abgchaltcn wer-

den. Anmeldungen zu Vorträgen od. Anträge f. d. Kon-
gress sind bis zum 1. April einzusenden. Zugelasscn
sind als Verhandlgs-Sprachen auf d. Kongress Dtsch,

Engl.. Franz., Ital. Der Kongr. wird sich voraussicht-

lich befassen 1. mit Vorträgen üb. wissenschaftl. Arbei-

ten u. Reisen wahrend d. letzt Jahre, 2. mit Vcrhdlgn

üb. internet. Einfiihrg gleichmäss. geograph. Bezeichngn

u. Methoden, 3. mit d. Anregg zu grösseren praktisch.

Arbeiten durch internet Zusammenwirken. Im Anschluss

an d. Kongr. sind Ausflüge nach verschied, geograph.

interessanten Gegenden Dtschlds geplant.

Personalchronik.

Ernennungen, Auszeichnungen usw.

I. An Universitäten usw. Der Privatdoz. d.

Theol. a. d. Univ. Greifswald, Dr. J. Dalmer, ist an

d. Univ. Königsberg berufen worden. — Die philosoph.

Fakult d. Univ. Jena hat d. obersten Untcrr.- Beamten

d. Vereinigt. Staaten v. Amerika, den Commissioner of

education William T. Harris z. Ehrendoktor d. Phi-

losophie ernannt — An d. Univ. Giessen haben sich

als Privatdozenten habilitirt: Dr. Kinkel aus Hagen

f. Philosophie u. Dr. Helm aus Karlsruhe f. dtsche

Sprache u. Litt. — Der ao. Prof. a. d. Univ. Innsbruck,

Dr. Leopold v. Sch roed er, ist als o. Prof. d. indisch.

Philol. u. Alterthumskde a. d. Univ. Wien berufen worden.

— Der Lector f. neugriech. Sprache an d. Univ. Wien

u. Lehrer a. d. Lehranstalt f. oriental. Sprachen ,
Dr.

Christomanos, ist von diesen Stellen freiwillig zu-

rückgetreten. — Der Privatdoz. f. dtsche Sprache u.

Litt. a. d. Univ. Greifswald, Dr. B ruinier, ist an d.

Univ. Chnstiania berufen worden. — Der Privatdoz. f.

Geographie am Eidgenöss. Polytechnikum in Zürich,

Dr. Jacob Früh, ist zum Prof, ernannt worden. —
Dem o. Prof. d. Staatswissenschaften a. d. Univ. Berlin

u. Mitglied d. Staatsrathes, Dr. G. Schm oller, ist der

Orden pour le merite verliehen worden. — Der ao. Prof,

i. d. Jurist. Fakult. d. Univ. Freiburg i. B., Dr. R.

Merkel, ist z. o. Prof, ernannt worden und hat infolge-

dessen d. Ruf an d. Univ. Berlin abgelchnt.

II. An Gymnasien usw. Zu Professoren sind er-

nannt worden die Oberlehrer: Dr. Pott ha st am Gymn.

in Warendorf, Holling am Gymn. in Warburg. Dr.

Lenz am Gymn. in Rastenburg, Schirmeister am Gymn.

in Treptow. Dr. Sydow am Stadtgymn. u. Dr. Kind

am Kg. Wilh. -Gymn. in Stettin, Wickenhagen am

Gymn. in Rendsburg, Saltzmann am Rcalprogyrnn. in

Pi Hau, Deubncr an d. Oberrcalsch. u. Dr. Wedcwcs
am Gymn. in Wiesbaden, Dr. Pranghe am Friede.

-

Wilh.-Gvmn. in Trier. — Prof. Heitkamp am Ulrichs-

Gymn. in Norden ist a. d. Klostersch. in Ilfeld, Prof.

Jabusch am Gymn. in Klausthal an d. Gymn. in

Norden, Pröf. Dr. Goecker am Gymn. in Hadcrsleben

an d. Gvmn. in Klausthal versetzt worden.

Todesfälle:

Der Oberbaurath Joseph Mocker. Dombaumeister

d. erzbischöfl. Metropolitankirche zu St. Veit, am 16. Jan.,

in Prag: der Stadtbibliothekar Dr. Emil Fromm, am

22. Jan., 40 J. alt, in Aachen; der Kirchenrath u. Dekan

ä~D. d/

E

mil Zittel, am 23. Jan., im 68. J., in Karls-

ruhe: der Romanschriftsteller u. Dramatiker Adolphe

Denncry, am 26. Jan., im 88. J.. in Paris; der fr.

Prof. d. Gesch. Dr. Robert Fruin, am 29. Jan., 75 J.
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all, in Leiden; der Prof. f. Naturrecht u. Handelsrecht

a. d. -freien Univ., Advokat Xavier Olin, am .30. Jan..

63 J. alt. in Brüssel; der fr. Prof. d. Hebräisch, a. d.

Univ. Aberdeen, Dr. John porbes, im 97. J-, in London.

Neu erschienene Werke,
vom t. bis 7. Februar in der Redaktion cingelicfert.

Barthel, K., D. dtsche Nationallitt. d. Ncuzt. 10.

Aull., neu bcarb. u. fortges. v. Max Vorberg. 3. Lief.

Gütersloh, Bertelsmann. M. 1.50.

Becher, K., Traumbilder. Dichtgn. Neuwied, Heusscr.

Eisler, R-, Wörterb. d. philosoph. Begriffe u. Aus-

drücke. Lief. 1. Brl., Mittler. M. 2.

Frei, Leonore, Lebensüuth. Gedichte. Brl., Dümm-
ler. M. 1,50.

Grcgorii Barhebrnci Nomocanon ed. F. Bedjan. Faris

(Lpz., Harrassowitz). M. 22,50.

Haackc, W., Bau u. Leben d. Thiercs. („Aus Natur

und Geisteswclt.“ Sammlg wisscnsch.-gemcinv. Dar-

stcllgn aus allen Gebieten d. Wissens.] Leipzig, Teub-

nor. Geb. M. 1,15.

H achtmann. K., Olympia u. s. Festspiele. IPohl-

mey u. Hoffmanns Gymn.- Bibliothek. 30.) Gütersloh,

Bertelsmann. M. 1,60.

Heiland, K., D. Lutherdrucke d. Erlanger Univ.-

Biblioth. aus d. J. 1518— 23. (Beih. z. Centralbl. f.

Bibiiothekswes. XXI.] Lpz.. Harrassowitz. M. 3.

Hofmonn von Wellcnhoff, P., Steiermark, Kärn-

ten, Krain u. Küstenland. [Der Kampf um d. Deutsch-

thum. H. 8.] Münch., J. F. Lehmann. M. 1,40.

J ent sch, C., D. Agrarkrisis. Lpz., Grunow. M. 2,50.

Kcnyon, Fr. G., The Palaeography of Grcck Papyri,

Oxford. Clarendon Press (Lond., Henry Krowde). Geb.

Sh. 10. 6d.
Lohmann, Frdr., D. amtl. Handclsstatistik Englds u.

Frkr.s im 18. Jh. [S.-A. a. d. Sitzgsbcr. d. Kgl. preuss.

Akad. d. Wiss.] Brl., G. Reimer. M. 1.

Lolicc, Fr., Tableau de l’Hist. litteraire du Monde.

(Les livres d'or de la Science. Section litteraire. 8.]

Paris, C. Reinwald. Fr. 1.

Meili, F., D. clcktr. Stark- u. Schwachstromanlagcn

u. d. Gesetzgebg. (Schweizer Ztfragcn. 29.] Zürich.

Orell Füssli.

Meyer, P.. Kunsthandwerk u. gesund. Menschen-
verstand. (Y'irchows Sammlg gemcinv. wissensch. Vor-

träge. 307.] Hamburg, A.-G. (Richter). M. 1.

Moelle r- Bruck, A., D. moderne Litt, in Gruppen-

u. Einzeldarstellgn. I : Tschondala Nietzsche. Brl.,

Schuster & Loeffler. M. 0,50.

Monarchie, Oestcrr.-ung.
, in Wort u. Bild. Lief.

317. Bukowina. 4. H. Wien, Holder. M. 0,60.

Oesterreichs Zusammenbruch u. Wiederaufbau.
Münch,, J. F. Lehmann. M. 0,40.

Ordbok üfver Svenska Spräket utg. af Svonska
Akademien. H. 10. 11. Lund, Glcerup (Lpz., Spirgatis).

Je Kr. 1. 50 öre.

Peez, C., u. Raudnitz, J., Gesch. d. Maria- Therc-
sienThalers. Wien, Graeser. M. 4.

Pick, A., Erfurter ThcatervorstcUgn in d. guten alten

Zeit. [Virchows Sammlg gcmcinv. wissensch. Vorträge.

308.] Hamburg, A.-G. (Richter). M. 0,75.

Pöhncrt, K., Joh. Matth. Gesner u. s. Vcrhältn. z.

Philnnthropinism. u. Neuhumanism. Lpziger Inaug.-

Dissert. Lpz., Emil Gräfe Komm.
Prellwitz, Gertrud. Oedipus od. I). Räthsel d. Lebens.

Tragödie. Freiburg i. B., Fehsenfeid. M. 3.

Roscnstc ngel. A., Hebg d. Schulturnens durch Ver-
einfachg desselben zu Gunsten d. Spiels u. d. volks-
thüinl. Uebgn. (Bartholomäus* Pädagog. Abhdlgn. N.
F. 111, 5.) Bielefeld, Hclmich. M. 0,40.
Ru Land, W. f Ueb. musikal. Erziehg. [Bartholomäus*

Pädagog. Abhdlgn. N. F. III, 6.] Ebda. M. 0,50.
Sagnac, Ph., La Legislation civilc de la Revolution

franfaisc. Paris, Hachette. Fr. 10.

Siebs. Th.. Dtsche Bühnenaussprache. Ergehn, d. Be-

rathgn z. ausglcich. Regelg d. dtsch. Bühnenaussprache.

Köln, Albert Ahn.

Ssymank, P.. Ludwig IV. in s. eigen. Schriften u.

im Spiegel d. zeitverwandt. Dichtg. Lpzig. Inaug.-

Dissert. Lpz., Druck v. Oswald Schmidt.

Stieve, A., D. Gegcnstd d. Bereichcrgsanspruchs nach

d. BGB. Strassb., Trübncr. M. 2,50.

Tschudi, H. v., Kunst u. Publikum. Rede z. Feier

d. Geburtstages S. M. d. Kaisers u. Königs in d. öffentl.

Sitzg d. Akad. d. Künste. Brl.. Mittler. M. 0,60.

Urkdbuch, Hessisches. 1. Abth. Urkdb. d. Dtsch-

ordens-Ballci Hessen, hgb. v. A. Wyss. HL Von 1360

—99. (Publikat. a. d. K. preuss. Staatsarchiven. 73.]

Lpz., Hirzel. M. 20.

Zeitschriftenschau.

Theologie und Religionswissenschaft.

Kirchl. Monalsschr. XVIII, 4. G. Lasso n, D.

Kirche d. Evgl.s. — E. Fischer, Luthers 95 Thesen

in neuer Belcuchtg. — Karig, Irrcnpllege einst und

jetzt. — R. Sternfeld, Th. Fontane.

Protestant. Monatsk. III, I. J. R- Hanne, Teich-

müllers neue Grdlegg d. Philosophie. — A. Baur, Ueb.

d. Ursprg d. konfession. Spaltg in Dtschld. 1. — C-

Lülmann, Theolog. Wissenseh. u. evgl. Kirche.

Ztschr. f. wissensckaftl. Theol. 42, 1. A. Hilgen-

feld, D. korinth. Zwischenreise u. d. Vierkapitelbricf

d. Paulus a. d. Korinthier; D. Apostclkonzil nach d.

ursprgl. Wortlaute von Apg. XIV, 28— XV, 34; Noch

ein Wort üb. d. Menschensohn. — F. Schiele, D.

rabbin. Parallelen zu 1 Kor. 15, 45—50. — G. Linder,

Gesetz d. Stofftheilg im Johannesevgl. — W. Schulz.

Beitr. z. d. Texte d. Vulgata aus span. Hss. — G.

Hoennickc, D. Hospitalorden in d. 2. Hälfte d. 12.

Jh.s. — F. Koldcwey, Johannes Monheim u. d.

Kölner Jesuiten.

Ztschr. f. kaihol. Theol. XXIII, 1- J- Stiglmayr,

D. Eschatologie d. Ps. Dionysius. — Fr. Schmid,

D. Ursprg d. Sprache u. die Dogmatik. — N. Paulus,

Joh. v. Paltz üb. Ablass u. Reue. — J- B. Nisius,

Zur Erklärg v. Phil. II. 5 — 11. IL

The Expositor. January. A. Robertson, Studies

in the Epistlc to the Romans. — H. Drummond,
The Problem of Foreign Missions. — W. M. Ramsay»

Qucstions; A histor. Commentary on the Epistle to the

Galatians (cont). — A. Black, „The Bürden of Dumah .

— J. A. Robinson, l.iturgical Echoes in Polvcarps

Pravcr. — J. M. Gibson. Apocalyptic Sketches: I.

The First and the Last and the Living One.

Revue bincdicline. Fevricr. H. Gaisscr, Le

Systeme musicnl de TEglise grecque. — G. Morin,

D’oii ctait evcque Nicasius, Tuniquc representant des

Gaules au concile de Nicee? — J. M. Besse. L’enseignc-

ment ascetiquc dans les premiers monasleres orientaux. U-

Revue de Ihiologie et de pkilosophie. 31, 6. J.*A.

Porret, Jesus-Christ est-il rcssuscitc? — L. Emcry,

l.e miracle et le surnaturel.

Philosophie und Pädagogik.

Jahrb. f. Philos. u. spcculat. Theol. XIII, 3-

Glossner. D. Darwinism. in d. Gcgcnw.; D. aristote-

(iotteslehre in doppelt. Belcuchtg. — E. C ommer, rra

Girol. Savonarola. I.

Ztschr. f. Philos. u. Pädagog. VI, 1. E. Schult«,

Ueb. d. Umwnndlg wülkürl. Bcwcggn in unwillkür-

liche. — M. Lobsicn, Ueb. d. Ursprg d. Sprache

(Forts.). — J. Geyser. D. psycholog. Grdlagn d.

Lchrens. — H. Schreiber. Gegen Prüfgn u. Nolcn -

SUnd. Januarv. D. G. Ritch tc, Philosoph,' and

the Study of Philosophcrs. — Margaret F. « •»"

burn, Subjcctive Coiours and the After -Image: c>r

Signiiicance for the Theory of Attention.
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McTaggart, Hegel's Treatment of the Categories of

the Objective Notion. — A. F. Ravcnshcar, Testi*

nony and Authority.

Revue de Mitapkysique et de Morale. 7. 1. H.

Bouasse, De l'application des Sciences mathematiques

aux Sciences «perimcntalcs. — E. Chartier, Sur la

memoire. — Laraennais, Un Tragm. inedit de I’ „Es-

quisse d'unc Philosophie*, p. p. Chr. Marechal (fin).

Dlsck. Zlschr. f. ausländ. Unlerr.-Wes. IV, 2. 1*.

Kanus. Ueb. d. Stud. d. Pädagogik an d. Harvard-
Unir. — R. Bluhm, D. Musee pedagogique in Paris.

Pädagog. Stud. XX, 1. R. Eucken, Ueb. d. Plan
e. krit. Behdlg pädagog. Grdbcgriffc. — M. Jahn, D.
Anschauung. — C. Franke. Ueb. d. litteraturgcschichtl.

ünterr. an Lehrerbildgsanstalten. — K. Meier, D.
Volksschule in Frkr. — L. G, Schmidt, D. Vererbg,

Philologie und Literaturgeschichte.

Beitr. z. Kde d. indogentnut. Sprachen. 24, 3. 4.

H. Osthoff, Allerhand Zauber etymolog. beleuchtet. —
W, Prellwitz, Etymolog. lyiiszellen; Hom. iXifrjiwXeEv,
ton. «ixrJi«, ’AxiXXwv. — H. Hirt, Zur Lösg d. Gutturat-
frage im Indogerman. — A. Bozzenberger, Litauische
Ablative der <*-. t- u. i-Deklinat.

Journal of Ihe R. Asialic Society of Great Britain
and Inland. January. R. Se well, The Cinder-Mounds
of Bellary. — R. A. Nicholson, A Persian Ms. attri-
boted to Fakhru'ddin RäzT. - E. G. Browne, The
Sources of Oawlatshäh. — T. W. Rhvs Davids, The
ibeory of BSouP in the Upanishads. - J. Cockburn,
UvcDrawings in the Kaimör Range, North -West Pro-
vmees. - H. Beveridge, Mäham Anaga. — Th. G.
nnches, Some Early Babylonian Contract Tablets or
i-*gal DocumenU. II. - o. Bladgen, List of the
JUlav Books bequeathed to the Soc. bv the late Sir

r » u 'Lr.C' de Harlez, Tathägata. — D.

Inr4i«
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C. Cipolla, Note di Storia Veronese. — G. Biscaro,
Lodov. Marcello e la chicsa e commenda gcrosoiimitana
di S. Giovanni dal Tempio ora S. Gactano in Treviso.— G. Dalla Santa, Alcuni docum. per la storia dclla
chicsa di Limisso in Cipro durante la scconda metä del
sec. XV. — A. Valcntini, Gli statuti di Brescia dei
secc. XII al XV illustrati e documenti inediti.

Geographie, Länder- und Völkerkunde.

Globus. LXXV, 6. R. Bach, 1). canad. Winter.
— F. Tetz n er, D. Kuren in Ostprcuss. — E. Selcr,
D. mexikan. Gemälde v. Cuauhtlantzinco. — Kiautschou.

Verhdlgn d. Gesellsch. f. Erdkde zu Berlin.

25, 10. K. v. d. Steinen, Reise nach d. Marqucsas-
Inscln. — S. Passarge, Reisen in Südafrika. — G.
Schott, D. dtsche Tiefsee-Expcdit.

Staats- und Rechtswissenschaft.

Arch. f. d. Zivilist. Praxis. 89, 1. 2. Wen dt,
Erwerb von c. Nichtberechtigten. — Thiele, D. Kün-
digg, insbes. bei Darlehen, nach d. BGB. — H. Neu-
mond, D. Automat. E. Beitrag z. Lehre üb. d. Ver-

tragsofferte. — A. Friedländer, Zum Kntmündiggs-
verfahren. — Oelenheinz, D. Gcrichtstand d. Erfüllgs-

ortes.

Dtsche Jurislenzig. IV, 3. F. van Calkcr, Kri-

minalpolitik u. Wehrkraft. — E. Steinbach, D. „guten

Sitten“ im Rechte. — L. Seuffert, D. neue CPO.
(Schl.). — G. Anschütz, Titel u. Ordensverlcihgn an

Richter.

Soziale Praxis. VIII, 16. E. Francke, Ungleiches

Maass! — H. Horn, Lohnverhältn. u. Invalidcnvcr-

sicherg. — K. v. Mangoldt, Boden preise in Brüssel.

— M. v. Schulz, E. Beitrag z. Kompetenz- Erweiterg

d. Gewerbegerichte. — 17/18. v. Berlepsch, Material

z. Frage d. Hcranzichg v. Arbeitern z. sicherheitspolizei-

lich. Beaufsichtig d. Grubenarbeit. — 17. F. Schott-
hoefer, Arbeiter u. Regierende in Frkr. — Ph. Herz-
Mills, Ortskrankenkassen, Kassen Vorstände u. Schieds-

gerichte. — Lotte Wind scheid, Ueb. Volkshaus-

haltgsschulen. — 18. R. Freund, D. rnvalidcnver-

sichergs-Gesetz. — E. Aves, D. neue Gcwcrkvcreins-

bund in Engld. — E. Hirschberg, Gesellschaften u.

Genossenschaften in Prcussen.

Allgemeines.

Beil. z. Münch. Allg. Zig. Nr. 17/18. Fortschritte

d. Afrikaforschg i. J. 1898. — 17. W. v. Scholz, E. neue

lyrische Anthologie (D. Perlenschnur, hgb. v. L. Gemmel).
— E. Dannhcisser, Zur Aussprache des Muster-

dtschen. — 18. M. Mayer, E. neues Lehrbuch d.

Genealogie (O. Lorenz, Lehrb. d. gesammten Wissen-

schaft!. GeneaÜ. — 19. O. Richter, D. Organisat. d.

dtsch. Strike-Statistik. — G. Grupp, Oesterreich. Stifte.

— 20. H. Friedjung, Alex. Peez. — Stcrblichk.- u.

Gcsundh.-Verhältn. währ. d. Herbstmonate Okt. u. Nov.

Igqg. _ 21/22. P. Horn, E. persisch, kulinar. Dichter

(At’ima). — 21. W. Fred, D. Wiener Kongress. —
22. H. Bis« ho ff, D. vläm. Bewegg. I.

D. Nation. 16, 14. F.. Heilborn, D. Trost d.

Skeptikers (Besprcchg v. Anatolc France's „Le Manne-

quin d'Osier“). — M. Kronenberg, Weltphantasien (Be-

sprechgv. KurdLasswitz’ Roman „Auf zwei Planeten“). 15.

A. Meyer, Alte u.ncueFeudalität.— R. Böhme, Aus dtsch.

Privatbriefen d. M.-A.s. — J. V. Widmann, Zum 4. Bde

von Hans von Bülows Schriften. — F. Svendsen,

Hedcnstjerna. — 16/17. M. Philippsoll, Ernst Moritz

Arndt. — 16. A. Bettelheim. Kleinere Schriften v.

Alfr. Dove. — L. Kellner, Shelley. — 17. A. Holm,
E. neue griech. Kulturgcsch. — Frz. Blei, Lieder aus

d. Ghetto. — J. Elias, Berliner Kunst. — 17/18. H.

Wclti, Musikkrit. Glossen. — 18. Th. Ziegler, Richard

Rothe. — A. Stern, D. Lebensabend c. Idealistin (Mal-

wida v. Mayscnbug). — 19. P. Zendrin i, Mathilde

Serao«
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Anzeigen.
Soeben wurde ausgegeben

Verlags-Bericht
J. B. Molir (Paul Siebeck) in Frelbnrjf i. B., I,eipzig und Tübingen

und der

II. l^anpp'Nchcn Buchhandlung in Tübingen
(Besitzer: Paul Siebeck in Freiburg 1. B.)

MT l. Januar bis 31. Dezember 1898 TU
IV. 36 S.

Ich stelle den Bericht Interessenten auf Verlangen unentgeltlich zur Verfügung.

Freiburg i. B., 1. Februar 1899. J. B. Mohr (Paul Siebeck).

”
Jacob Burckhardt

Reichsstadt Nürnberg Eine biographische Skizze

geschichtlicher Entwicklungsgang. Hans°Trog.

Vortrag
gehalten im grossen Rathaussaal zu Nürnberg

den 13. April 1898

am 5. deutschen I listorikertag
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sschen Rezension notirt. Am untc

sten Rande jeder Textesseite sind ausserdem die

bemerkenswerthesten handschriftlichen Varianten

zusammengesteUt, welche in keinem der drei

(vier) Texte zur Geltung kommen, und zwar in

den Evangelien und der Apostelgeschichte baupt-

;

sächlich die Lesarten des Codex Cantabrig. (D);

die Handschriften aber, denen diese Varianten ange-

hören, werden nicht genannt. Die neutestament-

lichen Parallelstellen sind der revidirten Luther-

bibel, die alttcstamentlichen der Ausgabe von

W.-H. entnommen
;
doch hat der Hgb. tlas \ or-

gefundene nicht unwesentlich vermehrt. Der Name

des Letzteren hätte, wenn nicht auf dem 1 itel-

blatt, so doch unter der an den Schluss gesetz-

ten kurzen Einleitung genannt werden sollen.

Denn in diesem Falle liegt in dem Namen zu-

gleich die Bürgschaft dafür, dass wir eine solide

Arbeit vor uns haben': Herausgeber ist nämlich

E. Nestle.

k .
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Man kann in der Tbat die Württcmbergische

Bibelanstalt zu dieser hübschen Ausgabe des

N. T.s beglückwünschen. Sie entspricht hinsicht-

lich der Ausstattung allen Anforderungen, die

man an eine Taschenausgabe nur stellen kann.

Die für den Text gewählte Type ist gross und

(abgesehen von der für die Zitate angewandten

fetten Form) gefällig, und auch die kleinere Noten-

schrift tritt scharf und deutlich hervor. Dennoch

ist das Format, bei der geringen Stärke von

2 cm, nur 15 X * 0 »
5 cm. Die Tafeln enthalten

die üblichen Kärtchen zur evangelischen Ge-

schichte und den Reisen des Paulus.

Leipzig.' O. v. Gebhardt.

Franz Wieland, Die genetische Entwicklung

der sog. Ordines minorcs in den drei ersten

Jahrhunderten. [Römische Quartalschrift für christl.

AUertbumskundc und für Kirchengeschichte, 7. Supple-

mcnlheft.l Rom (Freiburg i. B., B. Herder in Komm.),

1897. XI u. 179 S. gr. 8“. M. 4.

Indem der Vf. unter den Ordines rainores

zwei Hauptklasscn unterscheidet, behandelt er im

1. Theil seiner Schrift den Hypodiakonat und

die damit verwandten Aemter, den Akoluthat,

Pylorat und Fossorat, im 2. Theil den Lektorat

und mit ihm den Exorcistat, die Kantoren, Ex-

ceptoren, Hermeneuten und Kursoren, während

er im 3. Theil das Verhältniss der einzelnen Or-

dincs zu einander erörtert. Es wäre wohl sach-

entsprcchcnder gewesen, die einzelnen Ordines

zunächst nach ihrer Bedeutung und ihrem ge-

schichtlichen Auftreten zu behandeln und die

Klassifikation erst nach der historischen Aus-

führung vorzunehmen. Im Uebrigen wird die

Schrift, wie es scheint eine Doktordtssertation,

ihrer Aufgabe im Allgemeinen gerecht. Das all-

mähliche Werden der Ordines ist auf Grund der

einschlägigen Nachrichten mit Sorgfalt untersucht

und dargcstellt. Die Litteratur ist reichlich ver-

werthet. Bisweilen geschah in dieser Richtung

sogar zu viel, indem Ansichten aufgeführt werden,
welche kaum mehr eine Erwähnung verdienten.

Dagegen vermisst man eine eingehende Ausein-

andersetzung mit der Auffassung, welche Har-
nack in den Texten und Untersuchungen II, 5

über den Ursprung der niederen Ordines vor-

trug. Die Abhandlung war dem Vf. nicht unbe-
kannt. Sie wird auch einigernale berücksichtigt,

besonders S. 103— 105. Sie war aber noch
inehr zu würdigen.

Die Zeit, auf welche die Untersuchung sich

erstreckt, sind die ersten drei Jahrhunderte. Als
Endtermin wird näherbin die Synode von Nicäa
oder die Regierung Konstantins d. Gr. ange-
nommen (S. I I ). Die Begrenzung ist wenigstens
für einen Theil der niederen Ordines nicht glück-
lich. !• ür die griechische Kirche muss wieder-
holt über die Zeit hinausgegriffen werden. Die
Beschränkung hatte andererseits, da der Vf. um

die weitere Entwicklung sich nicht bemühte, bis-

weilen weniger richtige oder auch sich wider-

sprechende Aufstellungen zur Folge. So sollen

nach S. 127 von der Synode von Laodicea an

die Exorcisten auch im Orient überall als Kle-

riker auftreten. In der Note dazu lässt aber der

Vf. Binterim, und zwar „wohl mit Recht“, be-

merken, der Exorcistat sei in der griechischen

Kirche und im Orient kaum, und wenn wirklich,

so doch nur vorübergehend ein selbständiger

Ordo gewesen. Es wäre hier angezcigt ge-

wesen, dem Sachverhalt weiter naebzugehen.

Die Untersuchung stützt sich in erster Linie

mit Recht auf das sichere Quellenmaterial. Nicht

nur die Apostolischen Konstitutionen, sondern

auch die Kanones Hippolyts werden als einer

späteren Zeit angehörig bei Seite gelassen. Die

Apostolische Didaskalia und die Apostolische

Kirchenordnung werden, '„da die Anschauungen

über die Zeit und den Ort der Abfassung der-

selben gegenwärtig noch ziemlich auseinander-

gehen“ (S. 16), mit Beschränkung herangezogen.

Doch geht der Vf. in dem Misstrauen gegen die

Didaskalia zu weit. Da Harnack seine erste

Ansicht zurücknahm, besteht über die Zeit der

Schrift keine grössere Differenz mehr. Die Be-

merkung S. 17 beruht überdies auf einer aulliilli-

gen Verwechslung. Der Ansicht Hamacks über

die Urschriften der Apostolischen Kirchenordnung

wird meine Ansicht über die Entstehung der

Didaskalia gegenübergestellt, als ob die Urtheile

eine und dieselbe Schrift beträfen, während sie

in Wahrheit auf zwei ganz verschiedene Schrif-

ten gehen. Der Abschnitt über das Quellen-

material S. 1 6 f. ist überhaupt ungenügend. Die

Apostolische Kirchenordnung heisst hier und auch

sonst regelmässig Aiaxoqat, S. 35 AiaTa-fat des

Papstes Klemens. Die Bezeichnung ist un-

passend, und nicht wenige Leser der Schritt

werden über sie im Unklaren sein. Es war

daher eine nähere Angabe über die Schrift zu

erwarten. Besser aber wäre die bei uns ein-

gebürgerte deutsche Bezeichnung bcibehalten

worden; und dass jene Bezeichnung insbesondere

zu vermeiden war, konnte der Vf. aus Barden-

hewers Patrologic S. 26 ersehen, an die er für

die litterargeschichtlichen Fragen sich zu halten

erklärt. Diese Erklärung mag im Allgemeinen

genügen. Ueber die Kanones Hippolyts wäre

indessen noch eine eigene und nähere Bemerkung

angezeigt gewesen, da das Urthcil über ihre Zeit

noch sehr verschieden lautet. Freilich waren

dazu noch tiefer gehende litterarhistoriscbe Stu-

dien erforderlich. Für eine Arbeit, wie die vor-

liegende, sind diese aber auch wohl zu erwarten,

wenigstens insoweit, dass der Stand der Kontro-

verse iu Kürze zu bestimmen ist. Die Ausstellungen

betreffen jedoch nur untergeordnete Punkte. Im

Ganzen ist die Schrift eine tüchtige Leistung.

Tübingen. F. X. b nnk.
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H. Martensen Larsen, Die Naturwissenschaft

in ihrem Schuldverhältniss zum Christenthum.

Eine rdigionsgeschichtliche Skizze. Berlin, Reuther

& Reichtrd, 1897. IV u. 90 S. 8°. M. 1,60.

Die oft erörterte Frage nach dem Verhält

niss der Naturwissenschaft zum Christenthum wird

hier in eigenartiger Weise behandelt; nämlich

nicht, wie gewöhnlich geschieht, durch Abgren-

zung ihrer Gebiete, sondern nach ihren Wirkun-
gen aufeinander. Nur in den Schlussbemerkun-

gen (S. 76—82) wird auf das hingewiesen, wo-
durch sie sieb von einander unterscheiden. Im
l'ebrigen sucht Larsen zuerst (S. 5— 43) Heiden-
thum und Naturwissenschaft zu charakterisiren,

sndann (S. 44— 75) die Bedeutung des Mono-
theismus, insonderheit des Christenthums für die

Naturwissenschaft darzulegen. Während er vom
Heidentbum urtheilt, dass der Volksabcrglaube
der naturwissenschaftlichen Forschung entgegen-
stehe, wenigstens nach einigen Ansätzen Stag-
nation erzeuge, habe der Glaube an den einen
Gutt die Yorurthcile und Feindseligkeiten gegen
das Naturstudium weggeräumt. „So ist es also
der Monotheismus, welchem die Wissenschaft ihre
Freiheit verdankt“ (S. 55). Dieser Satz bildet
den Angelpunkt des Schriftchens, und der Beitrag
zu seiner Begründung ist recht werthvoll; eben-
darum ist aber nicht abzusehen, weshalb ein
Wurt von du Bois-Reymond als Motto gewählt
ist, das doch etwas ganz anderes besagt: „Die
neuere Naturwissenschaft, wie paradox dies klinge,
verdankt ihren Ursprung dem Christenthum.“
Auch die religionsgeschichtlichen Aufstellungen
des Vf.s erregen mannichfache Bedenken. Der
>n <er Broschüre niedergelegte Grundgedanke

kuro**
'Sl a,S Reitrag zur Apologetik will-

Re,,bom
- Chr. Rauch.

Philosophie,

Gustav-Theodor Fechner, Kollektivmafslchre.
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Kragen und einigen direkt in dieses Gebiet ein-

schlagenden Abhandlungen desselben nicht unbe-
kannt. Bei seinem Tode binterliess er ein leider

unvollendetes Manuskript einer zusammenfassen-
den Darstellung der Kollektivmaasslehre. Der
Mathematiker Lipps, dem dieses Manuskript zur

Vollendung und Herausgabe anvertraut wurde,
hat sich dieser Aufgabe mit seltener Hingabe
und eingehender Gründlichkeit entledigt. Er hat

sehr wesentliche Lücken in der Darstellung F.s
ergänzt, die vorliegenden Ausführungen F.s, wo
es angezeigt schien, verschärft und denselben ge-
legentlich auch noch die fehlenden Beweise hin-

zugefügt. Und wo eigene Auslassungen F.s vor-

liegen, hat der Leser überall das beruhigende

Bewusstsein, dass dieselben der gründlichen Kon-
trolle eines mathematischen Fachmannes unter-

legen haben.

Die Kollektivmaasslehre beschäftigt sich mit

den Kollektivgegenständen (kurz K.-G.). Unter

einem K.-G. versteht F. einen Gegenstand, der

aus unbestimmt vielen, nach Zufall variirenden

Exemplaren besteht, die durch einen Art- oder

Gattungsbegriff zusammengehalten werden. So
ist z. B. der Mensch ein K.-G., da die einzelnen

Menschen hinsichtlich ihrer Grösse, ihres Körper-

gewichtes usw. zufällige Verschiedenheiten dar-

bictcn. Nur insoweit jedoch, als die einzelnen

Exemplare eines K.-G. quantitativ bestimmte

Merkmale und Verschiedenheiten darbieten, ist

letzterer Gegenstand der Betrachtung der Kollektiv-

maasslehre (hierzu eine kritische Bemerkung bei

H. Bruns in Wundts Philos. Studien, 14, S. 346).

Es erhebt sich vielfach die Aufgabe, K.-G. mit-

einander zu vergleichen oder in ihrem Verhalten

unter verschiedenen Umständen zu verfolgen.

Man will z. B. wissen, ob die Körperlänge der

Rekruten für eine bestimmte Provinz eine andere

ist als für eine bestimmte andere Provinz, man

will wissen, ob dieselbe in verschiedenen Jahren

verschieden war, u. dergl. m. Fragen dieser

Art pflegt man dadurch zu beantworten, dass

man gewisse Haupt- oder Mittelwerthe (z. B.

die arithmetischen Mittelwerthe) der betreffenden

K.-G. miteinander vergleicht. Um jedoch zu

wissen, wie vieler und welcher Hauptwerthe

man für eine ausreichende Charakterisirung und

Vergleichung von K.-G. bedarf, und welche Be-

deutung den benutzten Hauptwerken zukommt,

muss man das Gesetz (Verthcilungs- oder Ilaufig-

keitsgesetz) kennen, nach welchem sich die Häufig-

keiten der verschiedenen überhaupt vorkommen-

den Grössenwerthe des betreffenden K.-G. be-

stimmen. Iin Grunde hat also die Kollektiv-

maasslehre drei Aufgaben, erstens die Diskussion

der Vertheilungsgesetze, die für die verschiede-

nen K.-G- bestehen oder in Betracht kommen,

und eine Angabe der Verfahrungsweisen, mittels

deren man das für einen gegebenen K.-G. in

bestimmter Hinsicht gültige Häufigkeitsgesetz hin-
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reichend genau feststcllt. Zweitens eine Dis-

kussion der Hauptwerthe, die für die Charakteri-

sirung eines K.-G. und eine Vergleichung des-

selben mit anderen gleichartigen K.-G. genügen.

Diese beiden Aufgaben lassen sich nur in engem

Zusammenhänge miteinander behandeln. Endlich

drittens handelt es sich um die Entwicklung allge-

meinerer (über das in der herkömmlichen Fehler-

theorie Gebotene hinausgehender) Gesichtspunkte,

mittels deren man entscheiden kann, ob eine ge-

fundene Differenz zwischen den Hauptwcrthen

zweier gleichartiger K.-G. noch dem Ver-

dachte unterliegt, nur auf unausgeglichenen Zu-

fälligkeiten zu beruhen, oder von „wesentlicher“

Art ist.

Hinsichtlich der ersteren Aufgabe kommt F.

zu dem Resultate, dass das Vertheilungsgesetz

für die K.-G. im Allgemeinen ein asymmetrisches

sei. Er stellt an Stelle des bekannten Gauss-

schen Gesetzes ein „zweiseitiges Gausssches Ge-

setz“ auf, welches das erstere als einen Spezial-

fall unter sich befasst, und nach welchem die

einzelnen Abweichungen von dem „dichtesten

Werthc“ aus zu rechnen sind und nach oben

hin mit anderer Häufigkeit stattfinden als nach

unten hin. (Wir würden es vorziehen, statt von

einem dichtesten Wcrthe mit Lexis lieber von

einem Dichtigkeitsmittel zu reden.) Sind die

Schwankungen der Einzelwerthe um das Dichtig-

keitsmittel relativ bedeutend, so hat man zur

„logarithmischen Verallgemeinerung“ des zwei-

seitigen Gaussschen Gesetzes überzugehen, indem

man dasselbe als für die Logarithmen der ein-

zelnen Grösscnwcrthe des K.-G. gültig ansicht.

Die verschiedenen Hauptwerthe erfahren durch

F. und den Hgb. eine eingehende Besprechung,

und auch betreffs der dritten der oben erwähnten

Aufgaben fehlt es nicht an neuen und anregen-

den Bemerkungen.

Vortrefflich ist das vorliegende Werk durch

die in ihm herrschende Klarheit und durch das

fortgesetzte Bestreben, die theoretischen Aus-

führungen durch Thatsachen der Beobachtung zu

erläutern und zu stützen, lind es ist unbestreit-

bar, dass es dem Kreise nicht fachmännisch in

der Mathematik unterrichteter Leser, für den es

bestimmt ist, recht viel bietet. Es führt den
Leser in eine Reihe von Betrachtungen der

Wahrscheinlichkeitstheorie und Fehlerthcorie oder
besser der Kollektivmaasslehre ein, lehrt ihn im
Sinne letzterer Lehre denken und führt ihn in

mancher Beziehung über den engen Horizont
hinaus, den die lehrbuchmässigen Darstellungen
der 1- ehlertheorie und Methode der kleinsten

Quadrate zu zeigen pflegen. Nur darf der Leser
durchaus nicht glauben, dass ihm das vorliegende
Werk ein hinlängliches Bild des gegenwärti-
gen Standes der Kollcktivmaasslchrc gewähre.
Das Verdienst, die Aufgaben der Kollektivmaass-
lehrc in ihrem vollen Umtange erkannt zu haben

und zuerst an eine umfassende Gesammtdar-

Stellung derselben hcrangegangen zu sein, wird

F. unbenommen bleiben; und das Bild, das der

Leser von dem Stande der Kollektivmaasslchrc

durch die Ausführungen des vorliegenden Wer-

kes erhält, mag für die Zeit, in welche ein Tbeil

der Vorarbeiten F.s fiel, ein hinlänglich zutreffen-

des sein. Dagegen lässt vorliegendes Werk den

Leser zu wenig vermuthen, dass in den letzten

2— 3 Jahrzehnten (ich erinnere an die Unter-

suchungen von Galton, de Vrics, Kdgeworth,

Pearson u. A.) auf dem Gebiete der Statistik,

Anthropologie, Morphologie und experimentellen

Psychologie ein mannichfaltigcs und interessantes

Tbatsaehenmaterial hierher gehöriger Art ver-

öffentlicht worden ist und auch von logisch-mathe-

matischer Seite her mancherlei über asymme-

trische Feblerkurven, über die Berechnung der

Einzclabweichungen vom Dichtigkcitsmittel aus

u. dergl. m. vorgebracht worden ist, und dass

schon für die rechnerische Behandlung mancher

Resultate der experimentellen Psychologie die

im vorliegenden Werke gegebenen Gesichts-

punkte nicht ausreichen. (Ganz unhaltbar ist

der letzte Satz auf S. 466.) Eine Schrift, welche

die auf dem Gebiete der Kollektivmaasslehre

zur Zeit vorliegenden Leistungen in hinlänglich

vollständiger Weise zur Darstellung bringt, bleibt

also noch zu wünschen übrig.

Göttingen. G. E. Müller.

Philologie und Litteraturgeschi chte.

The letters of Abu’l-‘Alä edited from the Ley-

den Manuscript, with the Life of Hie Author bv Al-

Dhahabi und with Translation, Notes, lndiccs, and

Biographv by S. D. Margoliouth. [Anecdota

Oxoniensia.] Oxford, Clarendon Press (London,

Henry Frowdc), 1898. XLIV u. 148 (arab. Text) u.

152 S. 4°. Sh. 15.

Prof. Margoliouth hat sein Interesse für die

arabische epistolographische Litteratur bereits

1 S94 in seiner dem Genfer Oricntalistcnkongrcsse

vorgelegten Abhandlung über die „Royal Corre-

spondance“ des lbn al Athir bekundet. Die

nun veröffentlichte und bearbeitete Briefsammlung

verdiente schon wegen der Persönlichkeit ihres

V’ erfassers besondere Beachtung. Abu-l-'Alä al-

Ma'arri (gcb. 973 st. 105S im syrischen Städt-

chen Mu'arra) ist bisher bekannt durch seine

poetischen Werke, in denen er sich vornehmlich

den Mutanabbi zum Muster nahm, und durch

seine philosophischen Gedichte, deren Bedeutung

in Europa besonders durch die Arbeiten Kremers

in den Vordergrund getreten ist. An seine In-

dividualität knüpft sich in erster Reihe der Ku

des unabhängigen Denkers, der die Götzen der

Autorität in Staat und Religion negirtc, dem po-

sitiven Islam für seine eigene Person eine streng

asketische Lebensführung im Sinne der Religions-
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anschauung entgcgenstellt, in denen Krerncr die eines modernen arabischen Gelehrten in der
Lehren der indischen Jaina-Sckte erkennen wollte. vizeköniglichen Bibliothek in Kairo vorhanden
Dann denkt man bei A. auch zunächst an den ist (Adab nr. 127, Katalog IV 342 oben). Von
.Mann, der sich vermass, ein Seitenstück zum den erhaltenen Werken des A. können wir, die
Koran zu verfassen, damit die Nichtigkeit des Nachweise des Hgb.s ergänzend, erwähnen, dass
Dogmas von der Unübertrefflichkeit dieses Bu- von dem merkwürdigen Buch al-ghufrän (die
cbes gleichsam ad oculos zu demonstriren und Verzeihung), einer Art divina comoedia, „une
auch in seinen Gedichten mit der Heiligen Schrift trilogie presque semblable ä edle de Dante“,
des Islams zu wetteifern (Fachr al-din al -Räzi, wie sie der ägyptische Gelehrte Hr. 'Abd al-
Korankoramentar VQI 343). Es ist merkwürdig. Rahim Ahmed charakterisirt, sich in des letzteren
dass diese Seite seines Charakters bei den Orien- Privatbesitz eine Hs. befindet, von welcher er
talcn erst in zweiter Linie in Betracht kommt

;
ihnen vor nun 2 Jahren eine Ausgabe in Aussicht ge-

ist A. zunächst der vielseitige, viele Zweige des stellt hat. — Die Briefe des A. sind in keiner
Wissens mit Meisterschaft beherrschende Gelehrte, Weise irgend einem litterarischcn Briefwechsel
und von der Berechtigung dieser Schätzung legt unserer abendländischen Celebritäten zu ver-
such die Liste seiner Werke, die man in der vom gleichen; sie eröffnen uns weder Intimitäten
lfgb. mit edirten Biographie von Dahabi findet, aus dem inneren Leben des Schriftstellers und
Zcugniss ab. Kunnte inan doch ein Zeitalter nach seines Kreises, noch bieten sie in erheblichem
A. zum Ruhme eines grossen Gelehrten nichts Maasse Blicke in die Zeitgeschichte und ihre
rösseres sagen als^ „er sei der Hochgelehrte Bewegungen. Nur sehr selten fällt in ihnen ein
er Zeit, der Ma arri seiner Epoche in Blick auf die Verhältnisse in der Umgebung des
rosa und Gedicht“ (Ibn Challik. no. 814 s. v. Schreibers, auf das Milieu, aus dem seine geistige

Ja ja al-Haskefi). Die vorliegende, von A. selbst und moralische Individualität herauswuchs. Alles
aus seinen litterarischen Briefen ausgewählte was in diesen Briefen zur Biographie des grossen
. amm ung ergänzt nun in willkommener Weise Gelehrten und Schriftstellers

,
zur Charakteristik

unsere Kinntniss von A.s wissenschaftlicher Be- seiner Zeit als Dokument dienen kann, hat M.
eutitng. der 1 ext der Briefe war auf Grund in der seiner Uebersetzung vorangehenden bio-

euitr eydener Hs. bereits 1 894 für die Anecdota graphischen Einleitung verarbeitet, in der er
^Jtoniensia, in deren „Semitic Series“ sie erst sich übrigens nicht auf die Darlegung des Le-

J.i re später als Part X ausgegeben werden, bens- und Bildungsganges seines Autors be-

Bei

fUC a *s inzwischen eine auf eine schränkt, sondern diese in ein umfassendes Bild

artTT
8 ^e2r“ nt*cte Ausgabe mit kurzem der politischen Zustände Syriens zur Zeit des
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‘ s
.

SP'C^
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Di^

niC
?
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tote betr
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ilmi zur

n Cr
^.
ez 'ekung besseren, mit den al-Ra<ji und seines gelehrten Bruders al-MurtarJä,

en Z 'laten und Exzerpten ver- eines Gegners des von A. verehrten Dichters

iÄJ** 1 ^liefert «nd durch die beige- Mutanabbi. -
detca _

e|^ji

Cr

^

Ctzun2 Und dl« reichlich gespen- Schon die dem eleganten arabischen Brief-

VOfl^ f
rt

^
n

.

Pklwerke das Verständniss des Stil eigentümliche äussere und innere Form, die

er« rechter ff'
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philoloai^q,”
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zugänglich
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(
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hat
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S ^ noch hinzu/.ufügen eine suchen wir z. B. in den Briefen des A. ein

JJ a » welche mit dem Kommentar Wort, das uns iin Schreiber den philosophischen
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Denker mit seinem rücksichtslosen Unheil über

politische und religiöse Verhältnisse errathen

liesse. Hingegen hat A. hier wahre Berge jener

Erudition aufgethürmt, welche die Zeitgenossen

nachsichtig gegen die radikalen Thesen des

einsamen Denkers stimmten; und die Schätze

seiner Belesenheit, über die er zwanglos verfügt,

kleidet er mit angestaunter Virtuosität in die

Hülle einer stilistischen Kunstform, deren Be-

wunderung den Geschmack der Orientalen von

dem unseren unterscheidet. In ununterbrochener

Reimprosa redet er über gelehrte Dinge; der

27. Brief (S. 65—88) giebt ein Kompendium
der Poetik u. a. m. Der Hgb. hat sowohl in

der Uebersetzung als auch in den sie begleiten-

den reichlichen Anmerkungen sein Bestes Aufge-

boten
t
um die vielen geschichtlichen und philo-

logischen Beziehungen in den Briefen aus der

arabischen Litteratur zu erläutern und nachzu-

weisen und das gute Verständnis derselben zu

ermöglichen, und er hat sich allenthalben als zu-

verlässiger Führer bewährt. Nur Weniges musste
unerklärt bleiben, so z. B. das S. 89, 4 (=101
penult. der Uebersetzung) zitirte Kitib al-

waraka. — Zur Vervollständigung des biblio-

graphischen Materials möchten wir nur noch er-

wähnen, dass ein Stück aus diesen Briefen (S.
66*°— 67‘ 8

) dieser Ausgabe bereits ZDMG.
XLV, 688 f. nach der Leydener Hs. mitgetheilt

ist. Ein Gedicht des A. „qua orthodoxiam suam
a theologis irnpugnatam defendit“ ist in der
Leipziger Rathsbibliothek nr. 296 fol. 66v ent-

halten (Catalogus von Fleischer S. 534a). —
Alle Fachgenossen müssen Herrn Prof. M. er-

kenntlich sein für die Bereicherung, die seine
Arbeit den arabischen Litteraturstudien zuge-
führt hat.

Budapest. Ign. Goldziher.

AQi<rro(füVOvg EtQtjvt] cum scholiorum antiquo-
rum cxcerptis passim emendatis. Recognovit ct ad-
notavit Henricus van Herwerden. Pars prior
contincns praefationem et fabulae textum cum scholiis
mctricis ct adnotatione critico. Pars altera continens
commentnrium exegcticum et indices. Leyden, A. W.
Sijthoff, 1897. XXXIX u. 112, 245 S. 8®. Fl 3 *>5

u. 4,90.

Auch nach dem Erscheinen der Ausgaben von
Richter und Blaydes ist eine kritische und exe-
getische Bearbeitung von Aristophanes' Frieden
gewiss kein überflüssiges Unternehmen. Der
I. Band der vorliegenden Ausgabe von van Her-
werden bietet den I ext in Szenen gegliedert,
darunter die Lesarten der Handschriften mit einer
Auswahl fremder und eigner Verbesserungsvor-
schläge, sowie die metrischen Scholien. Für den
kritischen Apparat standen dem Hgb. eine von
ihm selbst 1856 angefertigte Vergleichung des
Raten". (R) und eine von Cobet herrührende
des V enct. (V) zu Gebote, während die Les-

arten der übrigen Handschriften den älteren Aus-

gaben entnommen sind. Aus ihnen ist nur eine

Auswahl gegeben, die stellenweise noch mehr

hätte beschränkt werden können. Aus R und V
theilt H. manche bisher unbekannte Lesarten mit,

doch sind seine Angaben über die beiden Hand-

schriften, wie Zacher in der Berliner Phil. Wochen-

schrift von 1 898 Nr. 1 9 gestützt aufseine eignen Kolla-

tionen nachgewiesen hat, in einem sulchen Grade

unzuverlässig, dass der Ausgabe in dieser Hin-

sicht jeder Werth nbzusprechen ist. Dasselbe

gilt von den metrischen Scholien, die nicht nur

ebenfalls vielfach ungenau wiedergegeben, son-

dern auch auf Grund einer ungenügenden Kennt-

niss ihrer Herkunft und ihres Werthes zudem in

oft recht willkürlicher Weise behandelt sind. Die

Gestaltung des Textes ist konservativer, als man

von H. erwartet hätte; nicht selten wird die

Lesart der Handschriften zwar verworfen (mit

Unrecht u. a. V. 116, sowie 1071, wo gerade

die „immanis tautologia“ nicht übel das Phrasen-

hafte der Orakelsprüche verspottet), aber in Er-

mangelung einer überzeugenden Emendation bei-

behalten. An mehr als 30 Stellen setzt 11. aber

auch .eine eigne Konjektur ein, in den meisten

Fällen mit Unrecht, oft geradezu voreilig (vgl.

V. 3, 427, 563, 961, 1251— 52 usw.). Auch

fremde Vorschläge haben öfter als billig Auf-

nahme in den Text gefunden, so namentlich die

von Blaydes (vgl. u. a. V. 452, 892, 925, 1123),

dem die Ausgabe gewidmet ist. Seine Einfälle

nehmen ebenfalls unter dem Texte weitaus den

breitesten Raum ein, während man bisweilen be-

achtenswerthe Konjekturen nicht-niederländischer

oder -englischer Kritiker vermisst. Der Hgb.

selbst macht hier noch einige Dutzend Vorschläge;

bisweilen artet das Konjiciren auch bei ihm in

blosse Spielerei aus, so wenn er den Text selbst

für heil hält (vgl. V. 450), oder seine eigne

Konjektur für verfehlt erklärt (V. 705).

Der 2. Band enthält den sprachlichen und

sachlichen Kommentar. Die Scholien, von denen

die von V und S in einer Kollation Cobets Vor-

lagen, werden mit herangezogen. An ihnen hält

sich H. für die den Worten des Dichters gegen-

über geübte Mässigung schadlos. Immerhin fin-

det sich unter den Hunderten von Konjekturen

manche wirkliche Verbesserung, die für den

Scharfsinn und die Sprachkenntniss H.s zeugt.

Da übrigens das Scholienmatcrial nur nach Be-

darf berücksichtigt ist, so wundert man sich,

auch so thörichte und unnütze Bemerkungen wie

zu V. 6, 82, 261, 451, 961 abgedruckt zu sehen.

Die sachliche Erklärung ist iin Allgemeinen

verständig, versagt aber sehr oft. Unser Ver-

ständnis» des Stückes ist durch sie kaum geför-

dert. Auf Sinn und Zusammenhang der Worte,

Absicht des Dichters u. tlgl. wird selten einge-

gangen. Die Schwäche des Werkes in dieser

Hinsicht fällt besonders auf, wenn man es nnt
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den werthvollen erklärenden Ausgaben vergleicht,

die uns die zwei letzten Jahrzehnte, wenn auch

noch in bescheidener Anzahl, gebracht haben.

Die Stärke des H.sehen Kommentars^ liegt in

den sehr ausführlichen sprachlichen Anmerkungen.

Da diese dazu bestimmt sind, „tirones“ in die

Lektüre der Komödie einzuführen, muss man es

H. zu gute halten, wenn er .auch ganz alltäg-

liche Dinge anführt und auch das Entlegenste in

den Kreis der Besprechung zieht; dabei verliert

freilich der Leser die Worte des Dichters immer
wieder aus den Augen. Von den vorkommenden
Verben werden die Komposita aufgezählt und ihre

Verwendung oder Nichtverwendung bei den Ko-
mikern besprochen, es werden Parallelstellen bei-

gcbracht, die Ausdrücke aus einer bestimmten
Sphäre zusammengestellt, Synonyma gesammelt,
im \ orbeigehen auch Stellen aus andern Stücken
und andern Schriftstellern kritisch behandelt, alles

das in einer behaglichen Breite, die ab und zu auch
einen Scherz nicht verschmäht. Es ist anzuer-
kennen, dass in diesen Bemerkungen über Gram-
matik, Sprachgebrauch und Wortschatz der Komö-
die, die durch einen genauen Index nutzbar gemacht
sind,mancheneueund werthvolle Beobachtung steckt.

ln der Praefatio behandelt H. u. a. das
\ erhältniss der beiden Rezensionen des Stückes,
bje Meinung Zielinskis, dass die erhaltene
hircne die Diaskeue eines 422 aufgeführten
Stuckes sei, welches der Dichter zu einem
Hsispid für die Weihe einer Eirenestatue ura-
gearbeitet habe, wird mit guten Gründen be-
kam

Pft » schücsslich kommt aber H. selbst, na-
mentlich unter dem Eindrücke der von Droysen
|,egen da* Stück erhobenen Vorwürfe, zu der
• »Hiebt, dass die uns vorliegende Fassung stark
* interpolirt sei. So müsse, meint

c
‘

’ ^as ^rama ursprünglich noch eineKK gehabt haben, in der Zeus zürnend
egen der Befreiung der Eirene mit Drohungen

i

,
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di. i'-””
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?
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“nd
,

en<llich selbst mit den übrigen

hal« n-

e 'j'dassene Wohnung wieder bezogen

»ien f
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che Pedanterie, die nirgends wc-

H. n

' c ' Aristophanes angebracht ist, lasst

Hochidi^ki
d
L
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SC

u°"
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tr0i!haische Tetrameter 733
zweitp t? • .

» cu dincier /oo aus

Tttratneter-

0
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^ C° zw'8cl,en die anapästischcr

diK«:
Cs ersten eingeschlichen haben;

trgessen, dass sich auch im Kom-‘’ölion der uL
'

r *

trochäisr nj
e,penParabase

"*icm »ml •t>

mcter zwischen anapästischen D
letrametern finden

V. 1012— 10H

Schliesslich bespricht dann H. noch die Art
der Aufführung des Stückes. Er verwirft — ich

glaube mit Recht — den Gedanken Roberts
(Hermes 1896), dass die Orchestra der Schau-
platz der Vorgänge von V. 234 an sei, und
kehrt im Wesentlichen zu Richters Auffassung
zurück, wonach der ganze mittlere Thcil des
Dramas in der Höhe auf einem Bühnenaufbau,
dem !iuox4}vtov, sich abspiele. Doch nimmt er an,

der Aufbau sei so gross gewesen, dass er ausser

für Hermes und Trygaios auch für die Hälfte des

Chors der Landleute (der andre Halbchor „in

scena inferiore latere poterat“
!)

und seine Helfer,

d. h. nach H.s Rechnung für 19 (oder wenigstens

13) Personen Raum bot. Ganz abgesehen von

dem Umfang der Bühneneinrichtung, den eine

solche Auffassung voraussetzt, steht sic auch nicht

in Einklang mit dem Wortlaut des Stückes; von
einem Hinaufstcigcn des Chors ist nirgends die

Rede, auch nicht, wie H. meint, in den Worten
(V. 298) die sich auf den Einzug des

Chors in die Orchestra beziehen, wohl aber heisst

es V. 426 f. &XXa 5p.au; sl{t6vri{ (wofür frei-

lich H. r.* i setzt) ä>? robt Xt&ous Ä'fiXxc«.

Also ist die Höhle von der Orchestra aus zu-

gänglich zu denken, was zu dem xatu> V. 224

sehr gut passt. Von dem Beseitigen der Steine,

von dem weiter nicht mehr die Rede ist, zieht

dann der Dichter durch die unmittelbar sich an-

schliessende Libationsszene die Aufmerksamkeit

ab, was darauf schliessen lässt, dass jenes un-

gesehen geschieht, während die nun folgende

Handlung, das Herausziehen der Eirene, das sich

vor den Zuschauern abspielt, und das der Chor

vermittelst der Taue von der Orchestra aus be-

werkstelligen kann, in den Worten des Stückes

eine sehr genaue Entsprechung findet.

leb schliesse, indem ich mein Uriheil zusammen-

fasse: das Gute, das das Werk bietet, die sprach-

lichen Anmerkungen des 2. Bandes, steht nur in

losestem Zusammenhang mit dem Drama
;

alles

andere, der kritische Theil und der sachliche

Kommentar, bedeutet keinen wesentlichen Fort-

schritt.

Strassburg i. E. Wilhelm Fra nt z.

Horace, Ödes and Epodes, cdilcd, with Introduction

and Notes, bv Paul Shorey. [The Students'

Serles of Latin Clossics. ]
Boston, Benj. H. Sanborn

& Co. XXXVII u. 487 S. 8°.

Das Buch ist dazu bestimmt, Studirende in

die Lektüre des Horaz einzuführen und säe dabei

zu unterstützen. Es giebt zuerst eine Einleitung,

welche in vier Abschnitten das Leben des Dich-

ters, Syntax, Stil und Metrik behandelt. Dann

folgt der Text und der Kommentar, der im

Ganzen knapp gehalten ist; hinsichtlich vieler

Dinge wird auf dem Studirenden zugängliche

Handbücher verwiesen. Was den 1 ext betriftt,

schlosst sich der Herausgeber an die Ausgabe
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von L. Müller (Leipzig 1897) an; kritische An-

merkungen kommen nur selten vor. Für die

Erklärung hat er hauptsächlich Kiessling, da-

neben Hirschfelder -Orelli und Nauck herange-

zogen. Der Kommentar ist eine saubere und

sorgfältige Arbeit und wohl geeignet, die Er-

reichung des angestrebten Zieles zu vermitteln.

Man wird wenig daran auszusetzen finden und

wenig vermissen. Beim carmen saeculare war

eine Disposition des Gedichtes unerlässlich, und

man versteht nicht, warum die von Vahlen

(Berl. Sitzungsber. 1892, S. 1005 f.) gegebene,

die den Aufbau des Gedichtes treffend kenn-

zeichnet, nicht angeführt wurde. Sehr zu billi-

gen ist es, dass überall auf die Uebersetzungen

und Nachbildungen englischer Dichter verwiesen

wird und in den Anmerkungen zahlreiche Stellen

aus englischen, französischen und deutschen

Dichtern zitirt sind, die zur Vergleichung dienen

können. Das Verständniss des Horaz wird da-

durch bedeutend erleichtert.

Wien. Karl Schenkl.

Wilhelm Uhl, Die deutsche Priatnel, ihre Ent-

stehung und Ausbildung. Mit Beiträgen zur Ge-

schichte der deutschen Universitäten im Mittelalter.

Leipzig, S. Hirzel, 1897. VIII u. 540 S. 8°. M. 8.

Die Priamel wurde zuerst von Lcssing, der

sie wieder entdeckte, als das ursprüngliche deut-

sche Epigramm angesprochen. Begriff und Name
hatten damals etwas Unsicheres, weil das Mate-

rial noch sehr unvollständig bekannt war. Herder

definirtc die Priamel dann als ein kurzes Gedicht

mit Erwartung und Aufschluss, und auf diese De-

finition gehen die gewöhnlichen Ansichten über

die Priamel bis heute zurück.

Herders Definition passt nur auf eine Haupt-
form der klassischen Priamel; sie ist also zu

eng. Die Definition, die in dem vorliegenden

Huche und in einem Vortrage auf der Dresdener
Philologen-Versammlung 1897 gegeben ist, dürfte

andrerseits zu weit sein, indem sie die Priamel

mit dem Witz identifizirt (S. 117). Es giebt

Witze, die keine Priameln sein können; z. B.

der Witz Friedrich August Wolfs vom Xenophon-
tcischen Esel. Zwischen diesen beiden Extremen
liegt die richtige Definition in der Mitte. Aller-

dings ist sie nicht durch logische Konstruktion
a priori, sondern empirisch aus dem vorliegenden
Materiale zu gewinnen.

Der vereinzelte und mit dem 16. Jh. spurlos
verschwundene Name tritt zuerst nur bei Rosen-
plütschen Stücken auf, und zwar nur in den guten
Handschriften A, C, D meiner Signatur; er geht
also wohl auf Rosenplüt zurück, der diesen wahr-
scheinlich musikalischen 'Terminus auch in einem
grösseren Spruchgedichtc gebraucht. Die in jenen
Handschriften als Priameln bezeichnten Stücke
sind das, was seit Wendeier die Forschung dar-
unter verstand, Sinngedichte einer ganz bestimm-

ten Kunstform. An der Thatsache einer solchen

Kunstform kann der Umstand nichts ändern, dass

später die Gattung entartete, wie ich schon in

meinen Hundert Priameln S. 39 f. andeuten konnte,

und dass in einer überaus verderbten unglaub-

würdigen Handschrift (F G) der Name für alles

Mögliche und Unmögliche missbraucht wird. Me-

thodisch kann ich also ebensowenig wie Wende-

ler den auf die Autorität der Handschrift F G
gebauten Schlüssen beipflichtcn. Auch ihrem

Alter nach ist F G (S. 94) überschätzt; ihre

Sammlungen können schon deswegen nicht um

die Mitte des 15. Jh.s entstanden sein, weil sie

Stücke von Folz enthalten. Jene Annahme, die,

auf F G gestützt, den Begriff der Priamel un-

absehbar erweitert und auch unberechtigt auf die

Prosa ausdehnt, hängt aber wesentlich mit der

hier vorgetragenen neuen Hypothese zusammen,

die Priamel sei ein Scholarenwitz.

Der abhandelnde Tbeil S. 1— 11* >sl (^er

‘Vorgeschichte des Begriffs* gewidmet. Zunächst

wird die Unhaltbarkeit der Herderschen Erklä-

rung nachzuweisen gesucht, indem hiermit nicht

vereinbare Priameln herangezogen werden und

auf die Geschichte und Bedeutung des Wortes

eingegangen wird. Gelehrt und scharfsinnig ist

manches Material zur Erläuterung des Wort-

gebrauches beigebracht, aber abschliessend scheint

die Behandlung besonders deswegen nicht, weil

sie zu leicht die Bedeutung des Wortes als eines

musikalischen 'Terminus von der Hand weist. Im

folgenden Kap. wird die Priamel mit dem Quod-

libet identifizirt und als Scbolarenwitz gedeutet.

Als Stützen für die letztere Hypothese sollen die

Analogie des Quodlibets und der Umstand gelten,

dass ein lateinischer Name für diese Dichtungs-

gattung nur aus Universitätskreisen stammen

könne. Bestätigung seiner Meinung findet Ubl

in der Bezeichnung questio pracambularis, die er

für zwei Einladungen zur di&putatio de quolibet

Erfurt 1497 und 1499, sowie als gleichbedeu-

tend mit questio exspectatoria nachweist. Dir

quaestio praeambularis erklärt er als General-

probe zur quaestio quodlibetica. Eine genauere

Untersuchung des altdeutschen quodlibetischen

Spruchgcdichtcs, das zum Repertoire des Spiel-

inanns in Deutschland wie in Frankreich gehurte,

hätte einerseits davor bewahrt, diese volkstüm-

liche Dichtungsgattung mit scholastischer Dispu-

tation. und ihrer Entartung, den quaestiones fabu-

losae, in Zusammenhang zu bringen, andrerseits

hätte die Untersuchung auch gezeigt, dass Qu0 ‘

Übet, Cento, Lügendichtung, Räthsel und Priame

grundsätzlich zu trennen sind. Es giebt kein

altes Quodlibet, das auf jene prosaischen quaesti-

ones fabulosae zurückzuführen wäre; ebensowenig

giebt es eine Priamel, die auf jene ernsthaft

scholastischen prosaischen quaestiones praeambu-

lares sive exspectatoriae zurückgeführt werden

könnte. IJ. wagt selbst nicht anders als ver *
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tnutbungsweise sich diese Hypothese auszumalen

(S. 43, 81, 87). In der Tbat ist auch nicht der

Schatten eines Beweises für einen derartigen un-

wahrscheinlichen Zusammenhang vorhanden. Was
direkt dagegen spricht, ist der ungelehrt volks-

tümliche Charakter der Rosenplütschen Kunst

und die Schwierigkeit, Priamel aus praeambu-

laris, sc. quaestio zu erklären. Es kann hier

auch nicht geltend gemacht werden, Quodlibet

und Priamel seien- die einzigen deutschen Dich-

tungsgattungen mit fremden Namen. Das alte

quodlibetischc Spruchgedicht hat im Mittelalter nie

den Namen Quodlibet getragen, und das Lehnwort
Priamel hat sein Analogon z. B. an Leis.

Auf den methodischen Thcil folgt S. 113—
534 eine Beispielsammlung, „die ursprünglich,

gross angelegt wie sic war, einen allgemeinen

Thesaurus ausländischer und deutscher Priameln

repräsentiren sollte“, aber sich doch auf wenige
Auszüge beschränken musste S. VI.

So umfasst der 2. Abschnitt die Priamel
(d. h. immer in dem U.schen Sinne; man kann
in den meisten dieser Sentenzen und Prosastellen
sicher keine Priameln sehen) in den Literaturen
des Auslandes S. 120—206, und der 3. Ab-
schnitt S. 207— 534 die Priamel in Deutschland
«auch hier ist natürlich für die Ausw*ahl die oben
charakterisirte Definition maassgebend gewesen).
Die wichtigste, klassische Periode der deutschen
Priamel, das 15. Jb. , aus dessen Erzeugnissen
d^b wohl die richtigste Definition zu gewinnen
gewesen wäre, ist für diese Beispielsammlung
ÜQd

- wie »ch furchte, auch für die Definition nicht
m Betracht gezogen; auch U. arbeitet jetzt, wie

11
Jahr™ der Ref., an einer Ausgabe der

osenplütschen Priameln und der Priameln des
Jh.s, die er von diesem Buche gesondert

'wegen will. Voraussetzung für eine ab-
^•hlicssende kritische Ausgabe der Rosenplüt-

Pnamc,n * die kritische Herstellung seiner
grosseren Spruchgedichte, mit der uns alsbald
tebds beschenken wül. Die auf S. 120—189
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“nneithche Verarbeitung fehlt

Alsdann behandelt U. im 3. Abschnitt die

Priamel in Deutschland, und zwar im I. Kap.

Keim und erste Blüthe von der ältesten Zeit bis

zum Ausgange des Mittelalters. Was er als den

Keim der Priamel angesehen wissen will, ist

nicht recht zu ersehen (vgl. S. 112 u. 233).

Ueber die Beeinflussung durch die indische

Gnomik widerspricht er sich, indem er sie S.

209 dieses Buches als vielleicht überhaupt nicht

stattgefunden, in seinem Vortrage S. 141 als

stattgefunden bezeichnet. Wenn er S. 209 des

Buches meint: „Als ältestes Zeugniss für das

Vorkommen in deutscher (!) Zunge gelten einige

Stellen der sog. älteren oder Sämundar-Edda“,

irrt er; priamelartige Sprüche des Exeterbuches

sind älter. Von der angelsächsischen Gnomik ist

jedoch überhaupt keine Rede.

§ 2 dieses Abschnittes bespricht mit Bei-

spielen die lateinischen Sprichwörtersammlungcn.

Wie viel die lat. Priamel der deutschen vorge-

arbeitet hat, lehrt das hier fehlende, so bezeich-

nende Beispiel Anzeiger f. Kunde d. d. Vorzeit

1877, S. 340.

§ 3 behandelt die niederdeutsche Priamel,

§ 4 ist überschrieben Vom Freidank bis zum

deutschen Cato. Dann folgt Kap. II Frucht,

Ernte und Nachlese, vom Zeitalter der Reforma-

tion bis auf unsere Tage, umfassend die Priamel

im 16. und 17. Jh., und das Quodlibet des 18.

Jh.s. Kap. III, die neueste Zeit, die Priamel im

täglichen Leben zieht heran Stammbuchblätter,

Rechtssprüche, Standes-Devisen und Hausinschrif-

ten (§ 1), Verse, Citate, geflügelte Worte und

Gedankenspäne (§ 2), Volksmund, Kalender-Weis-

heit, Bauernregeln und Wirthshauspoesie (§ 3).

Ueber eine mehr oder weniger zufällige Bei-

spielsammlung erheben sich diese Exzerpte sehen.

Sie bieten nichts Unbekanntes, nichts, was nicht

schon gedruckt wäre. Planlos und ohne Beach-

tung der Zcitfolge wird die niederdeutsche Pria-

mel behandelt, indem Auszüge mit Wieder-

abdruck einiger älterer Sachen, ursprünglich

Niederdeutsches mit aus dem Hochdeutschen

Uebemommenem wechselt, ohne dass die erste

und abgeleitete Fassungen geschieden werden.

Der wichtigste mittelniederdeutsche Priameldichter,

den man allmählich als den eigentlichen mnd.

Klassiker kennen lernt, ist ganz unzureichend

behandelt. Von der Entwicklung der nieder-

deutschen Priameldichtung erhält man kein Bild.

Ebensowenig geben die Exzerpte aus der

mittelhochdeutschen Priamellitteratur eine richtige

Anschauung, weil Manches hier in Betracht

kommende und vor Allem das 15. Jh., also

die Hauptepoche fehlt. Die fleissigen Litte-

raturangaben sind dankenswerth, aber trotzdem

hin und wieder, wie beim Schnadahüpfel, auf-

fallend unzulänglich. Kritische Sichtung des Ur-

sprünglichen und des Abgeleiteten, sowie Aufweis

der geschichtlichen Entwicklung der deutschen
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Priamel im Mittelalter vermisst man. Quodlibet,

Lügendichtung, Räthsel, Priamel werden nicht

prinzipiell auseinander gehalten. Es ist gewiss

ein grosser Vorzug dieser Arbeit, dass sie auch

die neueste Zeit mit heranzieht; aber aus den

vereinzelten Thatsachen sind keine Ergebnisse

entwickelt. Wie manche Priamel bietet, in ihren

historischen Wandlungen verfolgt, Literatur-

geschichte und Kulturgeschichte in nucc ! Auch
die Kunstform unterliegt mannichfachen Wand-
lungen. Zu einer solchen Verarbeitung erhebt

sich diese unwissenschaftliche Auswahl von

Lesefrüchten nicht, so dass man eigentlich nicht

weiss, wem damit gedient sein soll. Auf Einzel-

heiten einzugehen, fehlt hier der Raum; das muss

an anderm Orte geschehn.

So kommt in diesem allerdings von Gelehr-

samkeit und Scharfsinn zeugenden, aber ohne
Beweise unternommenen Versuche, die ganze
Existenz der Priamel als charakteristischer Kunst-

form in Frage zu stellen, nur ein Rückschritt

der Forschung zum Ausdruck; der 2. Theil des
Buches ist als unwissenschaftlich abzulehnen; ver-

dienstlich und dankenswerth sind die ausführlichen

Untersuchungen über die Disputationen und den
Zusammenhang der quaestioncs fabulosae mit

der komischen Litteratur des ausgehenden Mittel-

alters.

Münster i. \V. K. Euling.

Otto Soltau, Blacatz, ein Dichter und Dichter-

freund der Provence. [Berliner Beiträge zur
germ. u. rom. Philologie. veröffenU. von E. Ebering,
XVIII, Roman. Abth. No. 10.] Berlin, E. Ebering,
1898. (A S. 8°. M. 1,80.

Diese biographische Studie, eine Berliner
Promotionsschrift, bringt manches Neue. Schon
die hier gegebene Erklärung des Namens Blacatz
verdient vor der früheren auf der Nebenform
Blancalz beruhenden Ableitung von blatte den
Vorzug. Nach Soltau bedeutet der Name wie
das spätlatcinische blacassius und das neupro-
venzalisehc blacas „Eiche“ und war wohl zu-
nächst der Beiname eines Angehörigen der Fa-
milie, die eine Zeit lang eine Eiche und einen
Löwen im Wappenschilde führte. — Die um-
sichtig gesammelten historischen Mittheilungen
über den I robador und sein Geschlecht be-
trachtet der Vf. mit klarem Blicke und durch-
aus selbständigem ürtheil, prüft und berichtigt
die Angaben früherer Forscher und giebt S. 34
in einer Stammtafel ein übersichtliches Bild der
von ihm ermittelten genealogischen Verhältnisse
des Hauses Blacatz, dessen Stammsitz Alms mit
dem heutigen Aups oder Aulps im Departement
Var identisch sei.

Es gab, wie S. zeigt, nicht zwei Troba-
dorc Bl., sondern nur einen. Dieser war kei-
neswegs der Ahnherr seines Geschlechts Er
lebte von etwa 1165 bis 11137; Sordels Klage-

lied auf seinen Tod ist zwischen dem 12. Sep-

tember und dem 27. November 1237 entstanden.

Hinsichtlich des jüngeren Trobadors Blacassct

behält O. Schultz- Gora Recht, wenn er die Nach-

richt, er sei der Sohn des Dichters Blacatz

gewesen, anzweifelt; S. hält ihn für den Enkel

seines Bruders. Was die recht eingehende

Betrachtung der geschichtlichen Quellen für

Blacatz' Biographie ergeben hat, findet sich zum

Theil auch durch Stellen aus Trobadorgedichten

bestätigt, die, soweit sic sich auf jenen beziehen,

sämmtlich zum Vergleich und zur Ergänzung

herangezogen und nach Möglichkeit ausgebeutet

werden.

Was das Gedicht Gr. 76, 16 betrifft, so

wird S. 44 in de terr escorchat zu bessern sein.

S. 45, Z. 1 möchte ich sonorHat für das ver-

derbte sonrerilat einführen, den Beginn der

Strophe nunmehr E l cogul[s] de sonoritat Mal

eisernitz e peig esperz lauten lassen und in der

Annahme, der Dichter habe sich den Doppel-

sinn des Wortes cogul für eine heissende Be-

merkung zu Nutze machen wollen, übersetzen:

„Und der in Bezug auf hellen Klang wenig .aus-

gezeichnete und noch weniger geschickte Kuckuck

(Hahnrei)“
;

übrigens wird auch in einem von

Raynouard, Lex. rom. II 432a angeführten Bei-

spiel vom Kuckuck gesagt, er verstehe nicht zu

singen ausser von sich selbst. — Zu S. 45,

Anm. 1 sei bemerkt, dass tnor statt ntort sich

auch in Suchiers Denkm. prov. Litt, und Spr.

S. 294, Letania 111 im Reime findet. — In der

letzten Zeile der S. 45 abgedruckten Str. 5

dürfte eher gemäss Herrigs Archiv 34, 393a

noill uiraua zu lesen sein; die ganze Stelle

Hesse sich dann etwa so deuten: Nimmer wird

Blacatz, da er doch, seitdem ihm der Tod das

Söhnchen von der Seite riss, .... an Werth

nicht zunahm
, Rühmliches (mehr) leisten (vgl.

faire pretz in Appels prov. Chrest. S. 292a;

vielleicht besser non fara'l mais), wenn nicht

durch ein andres Glück Gesang und Freude sich

ihm wieder zuwendete (oder aber uir‘ amt . . •

vorwärts wendet, d. i. noch einmal in ihm auf-

kommt). Dies würde mit der S. 51 wiederge-

gebenen Acusserung Pujols übereinstimmen.

Blacatz wäre schon ein bis zwei Jahre todt, würde

ihm nicht der lustige Trost seitens der beiden

Damen zu Theil. — Konnte der Tod des jungen

Blacatz schon nach der ersten dieser beiden

Stellen von „vor 1241“ (vgl. S. 34) in das J.

1237 hinaufgerückt werden, so ist es wohl nicht

zu viel gewagt, ihn im Anschluss an die zweite

Stelle als vor 1235 eingetreten zu bezeichnen.

— Im Namenverzeichniss vermisse ich Sardegna 4-.

Dem Erscheinen der textkritischen Blacatz-

Ausgabe, die für die altprovenzalischc Sprache,

besonders für das Lexikon werthvolle Beiträge

in Aussicht stellt, darf man nach dieser ancr*

kennenswerthen Leistung mit ebenso treudiger
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Erwartung enigegensehen wie der uns S. 6 von

dem sich recht rührig anlassenden Vf. verbeisse-

nen Neubearbeitung der Gedichte Blacassets.

Berlin. A. K olsen.

Geschichtswissenschaften.

A. Mordtmann, Justinian und der Nika-Aufstand

10.— 10. Januar 532 n. Chr. Konstantinopel,

Otto Keil, 1808. 48 S. 8 U
. M. 2,50.

Diese kleine, ungewöhnlich interessante Schrift

ist zugleich das vierte Heft (Neue Folge) der seit

einigen Jahren, anscheinend in „zwangloser“ Art,

erscheinenden, unter Mitwirkung mehrerer Fach-
gelehrten von Herrn Gottfried Albert zusammen-
gestellten 9Mittheilungen des deutschen Exkur-
sionsklubs in Konstantinopel“. Der Herr Vf. ist

wobl ein Sohn des s. Z. als gelehrter Orientalist

und Hamburger Geschäftsträger in Pera wohl-
bekannten, später in osmanischen Staatsdienst
eingetretenen, auch durch ein Werk über die
türkische kroberung von Byzantion und mehrere
treffliche Schriften über die Türkei in der
Gegenwart vielseitig verdienten Andreas David
Mordtmann, und anscheinend Arzt. Die Schrift
selbst ist zunächst als Vortrag in der deutschen
Gesellschaft »Teutonia“ in Konstantinopel am
6. März 1898 mitgetheilt worden; sie wird aber
•iuch bei uns mit grossem Interesse gelesen
werden.

Die kleine Schrift erinnerte uns in Umfang
und Grundanlage wiederholt an eine Arbeit über
dieselbe wüste Episode aus der älteren byzanti-
nischen Geschichte, die vor etwa einem halben
Jahrhundert der vielseitig thätige deutsche Histo-
nker Adolf Schmidt verfasst hatte. Vor dieser
hat die Arbeit des Herrn Dr. M. zunächst eins
ganz entschieden voraus: die grossen Vortheile,
welche einem wissenschaftlich hochgebildeten Bc-
o ner des heutigen Stambul der langjährige

Aufenthalt an Ort und Stelle, also die genaueste
nimss der topographischen Verhältnisse und

c , .
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Einzelheiten dieser Art zur Gestaltung eines
historischen Hintergrundes zu verwerthen, von
welchem dann die sonst ebenfalls sehr anschau-
lich dargestellten Ereignisse sich plastisch ab-
beben konnten.

Ersichtlich aber hat der Herr Vf. sehr ein-

gehende historische Studien verschiedenster Art
gemacht und mit viel Geist, scharfer Beobach-
tungsgabe und reichem Talent für die Darstellung

uns ein überaus lebensvolles Bild jener stürmi-

schen Tage geschaffen. Vielleicht würde freilich

mancher andere Forscher, der nicht so, wie
Herr Dr. M., unter dem Eindruck der in neuester

Zeit in Stambul erlebten Ereignisse stand, nicht

unbedingt mit so pastosen Farben gemalt haben,

wie sie ihm Prokop geliefert hat. Immerhin wird
diese Schrift als eine werthvolle Bereicherung der

Litteratur über die Geschichte jenes Zeitalters an-

zusehen sein.

Einwendungen im Einzelnen haben wir aller-

eings mehrfach zu machen. Obwohl zunächst der

Herr Vf. (S. 9 ff.) nicht mit Unrecht sich ironisch

über mehrere neuere Versuche äussert, die nach

den Grünen und Blauen benannten Parteiungen in

Konstantinopel mit grossen prinzipiellen Parteien

moderner Völker in Vergleich zu stellen, so hätte

er doch das nicht übersehen sollen, dass die alt-

hergebrachte leidenschaftliche Parteisucht dieser

Epigonen der antiken Völker, der das Staats-

leben verschlossen war, neben der Kirche schon

lange ihr Hauptgebiet in den an den Circus sich

knüpfenden Interessen gefunden hatte. Die

Kaiserin Theodora war (S. 18 ff.) dadurch, dass sie

den Rang der „Augusta“ erhalten hatte, nochkeincs-

wegs in dem Sinne Mitregentin geworden, wie

früher die römischen Kaiser sich wiederholt

Reichsgehülfen ernannt hatten. Zu S. 34 be-

merken wir, dass es ganz undenkbar ist, bei den

Herulern des Mundus i. J. 532 eine aufregende,

überhaupt nur eine Erinnerung an die vor nun —
133 Jahren erfolgte Niedermetzelung der Gothen

des Gainas in Konstantinopel vorauszusetzen.

Der S. 44 für die Erhebung des Hypatius zum

Gegenkaiscr gebrauchte Ausdruck „plebiscitäre

Schöpfung“ ist weder sachlich noch stilistisch zu

halten.

Der kleinen Schrift sind mehrere sehr be-

lehrende sog. Illustrationen beigefügt: eine Re-

konstruktion des alten Hippodroms, hundert Jahre

vor der osmanischen Eroberung; ferner ein Ab-

bild der in unserer Zeit entdeckten scheusslichen

Gefängnisse der Präfektur, endlich ein Reiter-

standbild Justinians I., vom Augusteum.

Halle a. S. Gustav Hertzberg.

Richard Siebert, Untersuchungen über die Nien-

burger Annalistik und die Autorschaft des

Annalista Saxo. Ein Beitrag zur Kritik der deut-

schen Geschichtsquellen des Mittelalters. N'ebst einer

Stammtafel. Kostocker Inaug.Dissert. Berlin, Kirch-

str. 27, Selbstverl., 1896. 84 S. 8°. M. 3.
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Von gesundem Lokalpatriotismus getrieben,

hat R. Siebert, ein geborener Bernburger, sich

als Gegenstand seiner wissenschaftlichen Erst-

lingsarbeit die Geschichte des Klosters Nienburg

und seiner annalistisehen Thätigkeit erwählt.

Der erste Theil giebt eine durch ausgiebige Be-

nutzung der Urkunden werthvolle Ucbersicht

über die acht ersten Nienburger Aebte, der

zweite beschäftigt sich mit den verlorenen,

aber aus zwei Ableitungen (Annalista Saxo und

Ann. Magdeb.) hinreichend bekannten Nienburger

Annalen, die vielleicht unter Abt Albuin (1034

— 1061) angelegt und bis zu Ende (1139)

successive fortgesetzt sein sollen, der dritte end-

lich wendet sich im Sinne Scheffcr-Boiehorsts,

dem der Vf. sich am Schlüsse auch zu Dank

verpflichtet bekennt, gegen die durch G. Waitz

vertretene Annahme
,

dass der Annalista Saxo

ein Halbcrstädter sei, und versucht die schon

von L. v. Ledebur aufgestellte Behauptung zu

erweisen, dass Arnold, der neunte Abt von

Nienburg (1134— 64), welcher auch Abt des

Klosters Bergen zu Magdeburg war und zu einer

ausserordentlich grossen Zahl der hervorragend-

sten Zeitgenossen in nahen Beziehungen stand,

diese Annalen verfasst habe.

Der Stil ist recht schwerfällig und der Aus-

druck oft ungeschickt, die Beweisführung aber

so wenig geschlossen, dass ich ihre Ergebnisse

ohne eingehende Nachprüfung im Einzelnen nur

als ‘möglicherweise richtig
1

bezeichnen kann.

Schwerer noch wiegt ein anderer Vorwurf, der

dem Vf. nicht erspart bleiben kann, aber aller-

dings nicht ihn allein trifft. S. kennt weder die

neuen Handausgaben des Thietmar und des Re-

gino von 1889 und 1890, noch die Diplomata

Ottos II. und III., gar nicht zu reden von meiner

Untersuchung der ältesten Magdeburger Bisthums-

chronik in den Mitth. d. Inst. f. österr. Gesch.

(III. Krgänzungsband) und dem gegen mich ge-

richteten Aufsatz von P. Simson im Neuen Archiv

XX. Er scheint Wattenbachs Geschichtsquellen

in einer älteren Auflage benutzt und die neueste

nur für die einzige Stelle aufgeschlagen zu haben,

welche er zitirt. Indessen, es ist nun einmal

das Schicksal des Anfängers, die neuere Lite-
ratur zu übersehen und nur auf diejenige zu

stossen, welche er in bewährten Büchern ange-
führt findet. Aber Pflicht des akademischen
Lehrers, unter dessen Auspizien eine solche Ar-
beit entsteht, wäre es doch wohl, hier helfend

oder meinetwegen auch — das ist aber das
Mindeste, was man verlangen muss, — wenn
es zum Drucken kommt, hindernd cinzugreifen

;

in dieser Hinsicht scheint mir jedoch Herr Prof.

Schirrmacher den ihm zum Schluss gespendeten
Dank nicht voll verdient zu haben.

Zum Glück ist der von S. benutzte Codex
diplom. Anhalt, ein so vortreffliches Hilfsmittel,

dass man die neueste Ausgabe der Diplomata

daneben kaum vermisst, und die l'nkenntniss

meiner Thietmar- Ausgabe hat ausser verschie-

denen irrtümlichen Angaben über Angehörige

des Walbecker Grafenhauses auch keinen Scha-

den weiter angcrichtet. Qucllcnkritischen Auf-

gaben aber zeigt sich der Vf. noch wenig ge-

wachsen, und für die von ihm in Aussicht ge-

stellte Rekonstruktion der Annales Nienburgenses

wird er sich hoffentlich erst durch gründlichere

Studien vorbereiten.

Berlin. F. Kurze.

Aug. Jos. Nürnberger, Zur Kirchengeschicbte

des XIX. Jahrhunderts. I. Papstthum und

Kirchenstaat. 1. Vom Tode Pius VI. bis zum Re-

gierungsantritt Pius IX. (1800— 1846). 2. Reform,

Revolution und Restauration unter PiusdX. (1847

— 1850). Mainz, Franz Kirchheim, 1897y98. X u.

259, Xll u. 416 S. 8°. M. 8.

Es sind innerhalb der akademischen Lehr-

thätigkeit des Vf.s entstandene Vorträge aus der

Kirchengeschichte des 19. Jh.s, die hiermit zur

Veröffentlichung gelangen. Sie sollen, die Er-

gebnisse der historischen Forschung zusammen-

fassend, den Zuhörern des Autors und „homogenen

Kreisen“ eine etwas ausführlichere Darstellung

der äusseren Geschichte des Kirchenstaates geben,

als sie beim Vortrage der allgemeinen Kircben-

geschicbte geboten werden kann. Doch auch

ausserhalb des Leserkreises, für den es in erster

Linie bestimmt ist, wird das Buch gerne ge-

lesen werden. Es ist vortrefflich geschrieben

und stellt den Gang der Ereignisse schlicht, aber

sehr lebendig dar. Wenn es, so viel ich sehe,

wenig Neues bringt, so hängt dies mit dem oben

angegebenen Zwecke zusammen. Allerdings steht

der Vf. auf ultramontanem Standpunkt. Das

macht sich natürlich überall geltend, bei der

Beurthcilung der Personen wie der Verhältnisse.

So thut er zu viel im Lob der Charakterfestig-

keit Pius VII., mit der es, wie sich aus seinen

eigenen Schilderungen ergiebt, nicht so weit her

war. Und für den gutgemeinten, aber schwäch-

lichen und darum verderblichen Liberalismus Pio

Nonos hat er keinen Tadel. Dafür hebt er

nachdrücklich die allerdings grossen Schatten-

seiten der italienischen Einheitsbewegung hervor

und erspart dem Leser nichts, was die Fehler

ihrer Vertreter und die Verwerflichkeit der

Mittel, deren sie sich bediente, illuslriren kann,

während ihm das Verständniss für das Grosse

und Edle der nationalen Idee fast ganz abgeht.

Ebensowenig scheint es dem Vf. klar geworden

zu sein, dass der Kirchenstaat wegen des \Yider-

spruchs zur modernen Staatsidee, den er in sich

schloss, weil er kein moderner Staat werden

und doch auch inmitten moderner Staaten nicht,

was er war, bleiben konnte, über kurz oder

lang untergehen musste, wie jedes Gebilde, das

j

sich überlebt hat, das, so sehr es historisch
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legitimirt sein mag, doch der Existenzberechti-

gung entbehrt, weil es seinen Zweck nicht mehr

erfüllt. Aber man muss anerkennen
,

dass der

Vf. sich redlich bemüht hat, gerecht und billig

zu sein. Wir erfahren doch durch ihn auch von

den Schäden der päpstlichen Herrschaft. Und
vor Allem: der Vf. drängt sein Urtheil dem
Leser nicht auf. Er lässt die Thatsachen reden.

Damm wird es wohl mehr als einem Leser des

Buches gehen, wie es dem Ref. gegangen ist.

Gerade diese von ultramontaner Seite stammende
Geschichte der letzten Jahrzehnte des Kirchen-

staates wird ihn in der Ansicht bestärken, dass
das Verschwinden dieses Heerdes fortwährender
Unruhe für Europa ein Glück war, und dass das

Papsttbum im Grunde genommen mit der Be-
freiung von dieser Fussfessel, von der es sich

selber nie hätte losmachen können, nur ge-
wonnen hat. Etwas anderes ist die Art und
Weise, wie der Untergang vorbereitet und be-
werkstelligt wurde. Sie wird, wer auf dem
Boden des geschichtlich gewordenen Rechtes
steht, niemals billigen können. In der Oppo-
sition dagegen und in der Theilnahme für die
Vertreter des historischen Rechtes kann darum
in Vielem mit dem Vf. einig gehen, auch wer
im L’ebrigen seinen Standpunkt nicht theilt.

Freiburg i. B. Ulrich Stutz.

Geographie, Länder- und Völkerkunde.
Adolf Hagen, Mein Spaziergang nach Paris,

wnderbilder aus Frankreich. Leoben, A. Harpf,
lSOS. in u. a| s 8 »

j,j ,

\on Zeit zu Zeit findet sich ein deutscher
oiloiugc, Schulmann oder Litterat, den sein

germanischer Wandertrieb dazu verleitet, Theile des
tnaebbarten Frankenlandes zu I'usse zu durch-
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i
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;
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den Wagemuth besass, das

teau van r

Cr ^ r'egsfurie heimgesuchte Pla-

Weg, vo |?,*
s llnd d 'e Champagne auf seinem

" "elfort n“h Paris zu durchstreifen

.

Das Fusswandern ist in Frankreich, von einigen
besonders schönen, auch von Ausländern be-
suchten Berglandschaften abgesehen, im Allge-

meinen nur bei den Vagabunden üblich; unter
den Gebildeten finden dort unsere Seumes keine
Nacheiferer, und den Franzosen der besseren
Stände erscheint es thöricht, mühsam Gegenden
von geringerer Schönheit oder gar ohne land-

schaftlichen Reiz zu durchwandern, die man be-
quemer und für wenig Geld auf der Eisenbahn
durchfahren kann. Unter unsern Philistern fehlt

es ihnen nicht an Gesinnungsgenossen. Die
Folge dieser französischen Abneigung gegen nur

dem Studium von Land und Volk gewidmete,
scheinbar zwecklose Fussreisen ist, dass ein Wan-
dersmann vom Schlage unseres Vf.s nicht nur

allem möglichen Argwohne ausgesetzt ist, son-

dern oft auch schwer eine passende Unterkunft

findet und sich leicht auf Dörfern mit einem

widerwillig eingeräumten Heuboden begnügen
muss oder auch ganz obdachlos bleibt, wenn
ihm nicht etwa der angerufene Maire ein höchste

Anspruchslosigkeit voraussetzendes Quartier be-

sorgt oder der Ortspfarrer sich seiner annimmt.

H. schildert drastisch die Verlegenheiten, in die

er in dieser Beziehung gerieth, obgleich ihm

das Wandern in seiner österreichischen Heimath

die Gastfreundschaft der katholischen Pfarrer be-

reits erfolgreich auszunutzen gelehrt hatte. Er-

schwerend mag für ihn seine geringe Kcnntniss

des Französischen gewesen sein
,

die er wider

Willen, namentlich S. 5, verräth, wo er seinen

französischen Satz: Madame, je votis souhaite

d’avoir une /die si charmante mit: ‘Oh, Madame,

ich wünsche Ihnen Glück, eine so reizende

Tochter zu haben’ übersetzt, und die französische

Mutter, die ihn sofort versteht, antworten lässt:

‘Eh bien! mariez-la!’
,

was nach H. ‘Wohlan,

so heirathen Sie sie’ übersetzt werden muss.

Seine Sprachunkenntniss hindert H. nicht, seine

Schilderungen derart mit französischen Worten

und Floskeln zu durchsetzen, dass man einen

schriftstellerischen Erguss aus der Zeit des alten

Fritzen zu lesen glaubt. Sein unwahrscheinliches

Französisch, mit dem H. Lokalfarbe gewinnen

zu können glaubt (so rechtfertigen sieb wahr-

scheinlich auch seine candidats conservatoires aul

S. 30) und sein nachlässiges, von überflüssigen

und veralteten Fremdwörtern überfülltes Deutsch

veranlassen den Leser seiner Erzählungen un-

willkürlich zu einem heftigen ‘Lamentabel über

diese Art von Stil, der den schrecklichsten

österreichischen Zeitungsstil noch übertreffen zu

wollen scheint. Die Leser der ‘Obersteiri-

schen Volkszeitung’, in der die H.sehen Aufsätze

zuerst erschienen, mögen in Beziehung auf Sprach-

reinheit und Sprachrichtigkcit nicht verwöhnt

sein; das war wohl aber kein ausreichender

Grund, auch ein weiteres Publikum mit dem-

selben Deutsch zu beglücken. Der Inhalt der
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eit Reisebiider des Vf.s bietet trotz ihrer ge-

legentlichen Frische nur einen ungenügenden Er-

satz für ihre mangelhafte Form: die Schilde-

rungen des Stückes geschauten Landes und sei-

ner Bewohner sind zwar richtig, gehen aber

nirgends in die Tiefe; die eingetragenen Er-

läuterungen gerathen zuweilen auf Abwege und

gewähren den freilich seltenen Kennern der

französischen Provinz schwerlich etwas Neues;

die Selbstgeständnisse des Vf.s aber von seinem

heftigen Weindurste und seiner Freude an schö-

nen romanischen Landestöchtern klingen etwas

unnatürlich und angequält. Endlich will es uns

nicht höflich und dankbar erscheinen, wenn der

Vf. dieselben geistlichen Herren bekrittelt, die

er vorher um Gastfreundschaft gebeten, und die

sie ihm nach Kräften und unter möglichster

Ueberwindung ihrer nationalen Vorurtheile ge-

boten haben.

Marburg a. L. E. Ko schwitz.

Staats- und Rechtswissenschaften.

Max Huber, Die Staatensucccssion. Völkerrecht-

liche und staatsrechtliche Praxis im XIX. Jahrhundert.

Leipzig, Duncker & II umblot, 1898. XXII u. 319 S.

K". M. 7,20.

Der Vf. bemerkt mit Recht, dass die Lehre

von der Staatensucccssion seitens der völker-

rechtlichen Schriftsteller bis in die neueste Zeit

hinein stiefmütterlich behandelt worden sei. Er
hat sich in dem vorliegenden Werke, einer

Umarbeitung und Erweiterung seiner Doktor-

dissertation, die Aufgabe gestellt, den Gegen-
stand einer eingehenderen Behandlung zu unter-

ziehen, als ihm bisher, namentlich in der deut-

schen Littcratur, zu Theil geworden ist.

Im ersten Theile, welcher die dogmatischen

Grundlagen enthält, wird zunächst Begriff und
Wesen der Staatensucccssion entwickelt. Nach
einer Kritik der bisherigen Ansichten, namentlich

der von Appleton und Gabba, stellt Huber seine

eigeneThcorie von der Staatensucccssion auf. Wenn
er in dieser Hinsicht bemerkt, der völkerrecht-

liche Nachfolger trete in die Rechte und Pflichten

iles Vorgängers so ein, als ob sic seine eigenen
wären, so ist das vollkommen zutreffend. Frag-
lieh erscheint aber, ob hierin, wie der Vf. meint,
der charakteristische Unterschied der völkerrecht-
lichen und privatrechtlichen Nachfolge liegt. Es
folgt dann die Darstellung der verschiedenen
Arten der Succeäsion oder, wie der Vf. sich aus-
drückt, das System der Successionstilel (An-
glicdcrung, Verselbständigung, Einverleibung, Ver-
schmelzung, Zerstückelung usw.). Den Schluss
macht die Angabe der Rechte und Pflichten,
welche bei der Succession in Betracht kommen,
und vorn Vf. unter der nicht ganz passenden
Bezeichnung „Staatsvermögen“ zusammengefasst
werden (Staatsgebiet und Staatsgewalt; völker-

rechtliche Rechte und Pflichten; eigentliches

Staatsvermögen; Rechte und Pflichten gegenüber

Beamten und Militär, alle mit vielen Unterabthei-

lungen). Der zweite Theil beschäftigt sich mit

der staats- und völkerrechtlichen Praxis seit dem

Lunevillcr Frieden.

Der Vf. hat ein umfangreiches Material mit

Fleiss durchgearbeitet. Sein Urtheil erscheint

aber noch nicht vollständig ausgereift. Er ist

Anhänger der sog. organischen Staatstheorie und

operirt viel mit den Begriffen „organisch“ und

„soziologisch“. Nicht immer zuin Vortheil seines

Werkes. Wozu ist es z. B. nöthig, der Dar-

stellung der bei Staaten vorkommenden Ver-

änderungen die Vorgänge bei den niederen Lebe-

wesen zu Grunde zu legen? Bietet die Ge-

schichte dafür nicht einen viel besseren Anhalt?

Die Methode der Darstellung ist ebenfalls nicht

ein wandsfrei. Indem der Vf. im zweiten Theile

seines Buches jede einzelne Succcssionsart und

innerhalb dieser wieder jedes einzelne Rechts-

verhältniss behandelt, verliert er sich zu sehr

in Einzelheiten, und der Gcsammtüberblick gellt

verloren. Auch vielfache Wiederholungen sind

bei einer solchen Behandlung unvermeidlich.

Billiger Weise muss man aber in Erwägung

ziehen, dass hier eine Erstlingsarbeit vorliegt,

von der man etwas Vollkommenes nicht erwarten

darf. Das wissenschaftliche Streben des Vf.s

ist jedenfalls anzuerkennen.

Heidelberg. G. Meyer.

Kunstwissenschaften.

Franz Studniczka, Oie Siegesgöttin. Entwurf

der Geschichte einer antiken Idealgestalt. Akademische

Antrittsrede gehalten am 16. Januar 1898 im Ski-

optikon • Hörsaal der Universität Leipzig, in erweiter-

ter Bearbeitung. [S.-A. aus den Jahrbüchern f. d-

klass. Alterlh., Geschichte und deutsche l.itteratur

und für Pädagogik.] Leipzig, B. G. Teubncr, 1898.

3 Bl. u. 27 S. 8° mit 12 Taf. M. 2.

Diese Rudolf Thurneysen gewidmete Antritts-

rede des Nachfolgers Overbecks erscheint im hohen

Kluge des freien Wortes etwas gehemmt und

mehr irdische Bahnen zu wandeln gezwungen

durch eine Fülle von Thatsachen, die sie be-

lastet, aber kräftigen Schrittes sich zu bewegen

nicht hindert.

So flog auch einst Nike frei durch die Lüfte,

nach dem Willen und durch die Erfindung eines

Archcrmos, eines Aglaophon, eines Paionios;

aber immer schwerer war es dem Künstler ge-

worden, der nicht länger naiven Phantasie seiner

Zeitgenossen das Wunder glaubhaft zu machen

durch Häufung der aus feinster Naturbeobach-

tung gewonnenen Motive, und schliesslich gebt

und steht die Siegesgöttin, trotz ihrer Schwingen

doch lieber auf ebenem Boden. Studniczka

schildert uns diese Geschichte, nicht mit der

Digitiz
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manchmal überkühnen Fülle sich drängender geist-

reicher Gedanken, die seine Werke zu kenn-

zeichnen pliegt, sondern vielfach fremden Spuren

folgend, doch immer Neues zutragend, mit grosser

Klarheit und in wesentlichen Dingen erschöpfend.

Er zeigt, wie erst Beflügclung genügt, dann die

Bewegung des Sprunges die Illusion erzielt, bis

vom lliegenden Vogel und schwimmenden Men-
schen das Schweben der Flügelgestalten erlernt

wird, das uns noch heute befriedigt, von den

grossen Künstlern des Alterthums bald aber ver-

mieden wird, wo sie andere Niketypen zu ent-

wickeln und zu vervielfältigen sich bemühen.
Nur hat der Vf. zu ausschliesslich der Be-

wegung seine Aufmerksamkeit zugewendet und
daher die Flügel zu beobachten versäumt,
sonst wäre es ihm nicht entgangen, dass Enten-
oder Ginseflügel ganz nützlich sein mögen zum
künstlichen Gebrauch, aber die Nike des Paconios
Adlerschwingen von Nöthen hat, und dass die
Nike von Samotbrake, wie sic jetzt dasteht,
nicht so sehr die Flügel anders hält wie auf den
Münzen, sondern dass ihr alle Schlagfedern fehlen
und sie aussieht, «als wäre sie gerupft, eine un-
eigentliche Nike apteros.

Das Büchlein ist reich an gut gewählten,
hübschen Abbildungen.

Amsterdam.
j gix.

Moderne Dichtung.

Arthur Schnitzler, Die Frau des Weisen.
Xovelletten. Berlin, S. Fischer, 1898. 170 S. 8®.
M. 2.

Schniulcr muss sowohl mit der Dekader" "d*. mit “mem Anatoltypus fertig werdei
«enn » lr an seine Fortschritte glauben sollet
tr halt noch immer das Zergliedern der Gefühl
ur ' ie wichtigere Aufgabe des Erzählers; un

J,e Charaktere, auch nicht das Milie.
ern nur die Zustände wechseln in seine

vdkttcn. Es ist immer derselbe Anatol, de

j- n
es ' e 'n a"der Mal jenes erlebt. Ai

auer kann auch die hübscheste Figur lanj
un Anekdoten werden auch durch di

«wamste Gefühlsmakrei nicht bedeutender, al

j, p'. n t' e" fünf Novelletten des vorlieger

Xbt v I7
ählen drei von der Q“« 1 »

ihnen u
erhal,I"sse *wischeo einer verheira

»itein .
— U"d C‘nem

junEen Mann : theil

ST' ***** sen, 'n,a l rührend, imme

sthliesdün,
ausBefükrt. Aber es ist doc

,C dasselbe. Sehr schwach is

w langweil,
' Tu yrUch sd" un

üSRischr Ti
Ehrentag“ erzählt ein

Also: hinn™
er
!
nBkd0te mit zuviel Aufwand

^Gefühl«
8 3

|

US Cf dekadenten Schwelgerei ikÄ?; Sie ist der mit Blumen verC P a‘ler P°esie -

Moritz Necker.

Notizen und Mittheilungen.

Der Senat d. Univ. zu Breslau hat an die Regie-

rung das Ersuchen gerichtet, in dieser Stadt e. Tech-
nische Hochschule zu errichten.

Der König von Württemberg hht für d. Herausgabe
d. Politisch. Korrespondenz Friedrichs d. Gr.
aus d. Geh. Hausarchiv zu Stuttgart e. grössere Anzahl
von Briefen Friedr. II an Mitglieder d. württemb. Herr-

scherhauses zur Verfügung gestellt. Sie geben belang-

reiche Aufschlüsse f. d. Gesch. d. 70er Jahre, u. a. auch
üb. d. Vermählg d. Grossfürsten u. späteren Kaisers Paul

von Russld mit der Prinzessin Maria von Württemberg.

Die Verfügung, nach der die aus altelsässischen
Familien stammenden Referendare ein Jahr ihrer Vor-

bereitungszeit in Preussen verbringen mussten, ist auf-

gehoben worden.

Für d. Bearbeitg d. Wörterbuchs der ägypt.
Sprache sind unter l.eitg des Regiergsbaumeisters Dr.

L. Borchardt voltständ. Abklatsche u. Pholographicen

d. sog. Pyramidentexte hergestellt worden.

Die Stadtvcrwaltg von Berlin hat d. Jahresbeitrag

lur d. Germanisch. Nationalmuseum in Nürn-
berg von 600 Mark auf 1200 .Mark erhöht.

Gelehrte Gesellschaften und Vereine.

Sitzgsber. d. Kgl. Preuss. Akad. d. Wiss. zu Berlin. ’)

2.Fcbr. Sitzg. der phil.- hist. Kl. Vors. Sekr. : Hr. Vahlen.

Hr. Sachau las eine ‘Studie zur Syrischen
Kirchenlitte ratur d er Damascene’. (Ersch. später.)

Die aus dem Dorfe l)er-'Atijje stammenden Syrisch -Mel-

kit. Hss. der Kgl. Biblioth. zu Berlin werden nach ihrem

Alter und Ursprg, Schrift u. Sprache besprochen. Meh-

rere derselben sind aus den Ortschaften der Damascene,

dem Bischofssitz Kara und Ma'lülä, datirt. Speziell wer-

den die Sammlgn von Kirchenliedern, welche im goltes-

dicnstl. Gebrauche waren. Dichtgn von Johannes Damas-

cenus u. A., mit besond. Bezichg auf die Hs. Peter-

mann 28 behandelt u. auf die Griech. Originale zuriiek-

geführt. — Hr. Di eis legte den Bericht der HH. Dr. W.
Be Ick u. Dr. C. F. Lehmann üb. ihre Forschgsreisc

durch Armenien vor. (Ersch. später.)

Historische Kommission für Westfalen.

In der Sitzg am 26. Mai 1898 wurden von der durch

Bibliothekar Dr. Detmcr besorgten Kerssenbroich- Aus-

gabe der 2. Bd., Hoogeweg, Westf. llrkdb. VI, yueHen
u. Forschgn z. Gesch. d. Stadt Münster ,

hgb. von

Stadtarchivar Dr. Hellinghaus, vorgelcgt. Nachdem
Bericht des Vorsitz. Prof. Finke gedachte Dr. Schmitz den

1. bis 1532 reichenden Bd. d. Münsterschen Land-

tagsakten i. J. 1898 ungefähr fertigzusteüen, so dass

der Druck im nächsten begonnen werden kann. Samm-

lungen für d. Fortsetzg des Urkdb. von I3ÖO sind durch

Archivar Dr. Krumbholtz begönne« worden. — Den

Druck d. Ukdb. Bd. VII (Kölnisch. Westfalen v. 1200—

1300) beginnt Archivar Dr. Ilgen demnächst. — Prof.

Finke hofft 1899 d. Supplement ernstlich in Angriff neh-

men zu können.— Das Register d. Ztschr. wird Biblio-

thekar Dr. Börner 1899 für d. Druck so ziemlich vorbereitet

haben. — Die Ausgabe des Gobelin us Persona hat Dr.

Jansen in Sngan übernommen. — Die Ausgabe d. Min-

dencr Chroniken ist Prof. Schröder aus Minden

bereit zu übernehmen. — Mit der vorgeschlagenen Her-

ausgabe d. westfäl. Rechtsdenkmäler wird Archivrath

Dr. Philipp! (unter Beihilfe von Prof. Jostes) betraut.

— Die Herausgabe e. Urkdb. z. Gesch. der west-

•> S.mdcrabdrftckc auch der in Jen Siizungsberichicn er-

iciienon Mitteilungen sind vom i. Jan
;
i»9-j ab zum I

*

) und l M. (mehr als : Bogen stark 2 M.) durch dio \ trlafc!»

liliandlung von G. Ke im er zu beziehen.
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fäl. Klosterreformation vom 14.— 17. Jh. wird I)r.

Linncborn übertragen. — Die Edition des Visitations-

protokolls von 1571 übernimmt Bibliothekar ür. Det-

mer. — Lieber d. Nothwendigk., Möglichk., sowie Art und

Weise der Inventarisation der geistlichen, adligen und

sonstigen Privatarchive Westfalens soll c. besondere

Archivkommission (Archivrath Dr. Philippi Vorsitzender),

c. Denkschrift ausarbeiten u. den Kommissionsmitgliedern

y.uscnden. Die Inventarisation d. Privatarchive f. d. Kreis

Borken ist von Prof. Dr. Finke, f. d. Kreis Ahaus von

Dr. Schmitz mit gutem Erfolge begonnen worden.

ln d. Februarsitzg d. Arckälog. Gesellsch. zu Berlin

sprach Hr. H. Schmidt üb. d. Syntax d. geometr. Orna-

mentik. Hr. v. Wilamowitz-Mocllcndorff üb. d.

carmina figurnta, Hr. Conze üb. drei antike Gemmen,

die olle dasselbe Bild darstellen, das in seinen Einzel-

heiten leicht verständlich, in d. Gcsammtbedeutg räthselhaft

erscheint.

Im Verein f. Volkskunde zu Berlin sprach am 27.

Jan. Hr. Max Bartels üb. gewisse abergläub. Vor-

stellgn, die sich an d. Verstorbenen knüpfen.

In d. Sitzg d. anthropolog. Gesellsch. zu Berlin am
21. Jan. sprach Hr. v. Luschan üb. d. al'rikan. Stein-

zeit, Hr. Katz üb. ungewohnt. Bildgn am menschl.

Gehirn u. Schädel, und Hr. Olshauscn üb. d. Bezichgn

d. üesichtsumen zu d. Fibeln.

In d. Fcbruarsitzg d. Gesellsch. f. Erdkde zu Berlin

hielt Hr. Voltz aus Breslau e. Vortrag üb. s. Reise an

d. Toba-See in Mittel -Sumatra; Hr. Keilhuck sprach

üb. Thal- u. Secnbildg im Gebiete d. baltisch. Höhen-
rückens.

In der Sitzg d. München. Anthropolog. Gesellsch.

vom 20. Jan. sprach Hr. A. Mayr üb. d. vorgeschichtl.

Denkmäler von Malta.

Personalchronik.

Ernennungen, Auszeichnungen usw.

An Universitäten usw. Der o. Prof. f. indische

Philol. an d. Univ. Heidelberg. Dr. Osthoff, ist an d.

Univ. Wien berufen worden. — Der Kustos-Adjunkt am
naturhistor. Museum u. Privatd02 . n. d. Univ. zu Wien,
Dr. Moriz Hoernes, ist z. ao Prof. f. prähistor.

Archäologie ernannt worden. — Der o. Prof. f. Straf-

recht a. d. Univ. Halle, Geh. Juslizrath Dr. Franz v.

Liszt ist an die Univ. Berlin berufen worden.

Todesfälle:

Der o. Prof. f. oriental. Sprachen a. d. Univ. Göttin-
gen, Geh. Kcg.-Rnth Dr. Ferdinand Wüsten fcld, im
91. J., in Hannover; Ida Frciligrath, die Wittwc
Ferdinand Freiligraths, im 82. J., in London.

Neu erschienene Werke,
vom 8. bis 14. Februar in der Redaktion cingulicfert.

Aston, W. G., A Hist, of Japanese Literat [Short
Histurics of the Literatures of the World ed. by K. Gosse.l
Lond., Wm. Heinemann. Geb. Sh. 6.

Bcitr. z. Gesch. Dortmunds u. d. Grafsch. Mark.
Hgb. von d. histor. Ver. f. Dortm. u. d. Grafsch. Mark.
VII. VIII. Dortm., Koppen.

Bloch, J. von, D. Krieg. Bd. I, III, VI. Uri., Putt-
kammer & Mühlbrecht M. 8, 6 u. 4.

Bliithen chines. Dichtg. lTcbs. v. A. Furke. Magde-
burg, Fabcr Komm. M. 4.

Brandes, G„ Julius Lange. Ucbs. v. A. Förster.
Lpz., Barsdorf.

Com ico rum Graecortim Frgm. cd. G. Kaibcl. I. I.

Il’oetar. gracc. frgm. auctore U. de Wilamowitz-Moellen-
dorfT collecta et edita. VI, l.J Brl., Weidmann. M. 10.
Conway, R. S. , Dialcctorum italicorum excmpln

sek-ota in usum academicum latine redditn. Cambridge,
Univ. Press (Lond., Ciay & Sons). Sh. 2. b d.

Dichtg n. Zwei altfranzös. (La Chastclaine de Saint

Gillc. Du Chevalier au Barisei). Hgb. von O. Schultz-

Gora. Halle, Niemeyer. M. 3.

Dottin, G., Glossaire des parlcrs du Bas-Maine (De

partement de La Mayenne). Paris, Weiter. Fr. 15.

Fath, J. t
Wegweiser z. dtsch. Littgesch. I.: D.

älteste Zt bis z. 11. Jh. Würzburg, Stahel. M. 1,60-

Fierens-Gevaert, H., La Tristessc contcmporaine.

Essai sur les grands courants moraux et intcllcctuels du

XIX e siede. (Biblioth. de philos. contempor.] Paris,

Alcan. Fr. 2,50.

Friedrichs, H., Gesammelte Werke (I. Lyr. Dichtgn.

II. Ep.-lyr. Dichtgn u. Kampfeslieder. III. Novellen. IV.

Dramen). Brl., Freund & Jeckel. M. 16.

Gleichen -Russwu rm, A. v.. Vom Einfluss d.

Frauen. Wien, Konegen Komm. M. 1.

Goethe, J. W. v., Iphigenie auf Tauris. Ed. by

K. Breul. [Pitt Press Scrics.] Cambridge, Univ. Press

(Lond., Clay & Sons). Geb. Sh. 3. 6 d.

Herr Python u. d. Univ. Freiburg i. d. Schw. Re-

plik d. aus d. Verbünde d. Univ. ausgeschied. reichs-

deutsch. Proflf. Münch., Akad. Verlag. M. 1.80.

Herrmann, J., Rückblicke u. offene Worte üb. d.

Errungenschftn d. Medizin im 19. Jh. Teschen.

Feitzinger. .VI. 1.

Holder, A., Alt-celtisch. Sprachschatz. 11. Lief.

Lpz., Teubncr.

Hörmann, L. von, D. Tiroler Bauernjahr. 2. verm.

Ausg. d. „Jahreszeiten in den Alpen“. Innsbr., Wagner.

M. 2,40.

Johnston, H. H„ A History of the Colonization of

Africa by alien races. [Cambridge Historical Series.]

Cambridge. Univ. Press (Lond., Clay & Sons). Geb.

Sh. 6.

Isay, H., D. Willcnserklärg im Thatbcstande d.

Rechtsgeschäfts nach d. BGB. f. d. dtsche Reich. [Ab-

hdlgn z. Privatr. u. Zivilproz. d. dtsch. Reiches, hgb. v.

O. Fischer. 11, 2.] Jena, Gustav Fischer. M. 3.

Juden. D., Im römisch. Reiche. Geschildert von e.

Deutschen. Brl., Giese.

Kiparski, W.. Beitr. z. Frage d. allgem. Abriistg u.

d. Internat. Schiedsgerichtes. Brl., Puttkammer & Mühl-

brecht. M. 0,80.

Köberle, J., D. Tempclsänger im A. T. Erlangen,

Junge. M. 3. _ .

KotxoXt?^?, KX. M., KataXo-fO? oovontixic tiv tu

Tj ßlßXlO^T,XT(J TO5 ifpoü XO'.VOÜ TOÖ TC. T attoxtiusvwv

cdptaxiuv ysipoYpöfwv. Brl., Alexander Duncker. M. 1,50.

Kupelwieser, L., D. Kämpfe Oesterreichs mit^d.

Osinanen v. J. 1526— 1537. Wien, Braumüllcr. M. 2,<>0.

Lee. S., A Life of William Shakespeare. 3<* cd.

Lond., Smith, Eider & Co. Geb. Sh. 7. 6 d.

Lcttres inedites de J. St. Mill h A. Comtc, p. P-

L. Levy-Bruhl. [Biblioth. de philos. contempor.) Paris,

Alcan. Fr. 10.

May, R. E., Wirthschafts- u. handclspolit. Rundschau

f. d. J*. 1898. Brl., Puttkammer & Mühlbrccht. M- -

Mirbach. E. Frhr. v., D. Reise d. Kaisers u. d.

Kaiserin nach Palästina. Brl., Mittler. M. 1.

No hl, H., Schülerkommentar zu Cic. Rede f. 1- •*-

stius. I.pz., G. Freytag. Geb. M. 0,80.

Origen es' Werke, hgb. von P. Koetschau. I
•

griech. Christi. Schriftsteller d. ersten 3 Jahrh-, hgb. '•

d. Kirchenväter- Komm. d. Kgl. preuss. Akad. d. Wiss-

II. III.] 2 ßde. Lpz.. Hinrichs. M. 28.

Pcarson, E., A Study in Philology. Polyglo* com-

parative vocabularies of words from all the fnmilics o

languages. Lond., Kcgan Paul, Trcnch, Trübncr & Co.

Geb. Sh. 3. 6 d.

Reclams Univcrs.-Bibliolh. Nr. 3921/24. Stevenson,

R. L., u. Osbourne, L.
,

Schiff bruch. Roman. Aulons.

Bcarbeitg v. Berta Kätscher. — 3925. Musiker -Bhigra-

phien. 22. Bd: Voss
, P. , Georges Bizet. — 39-0/- j*

Tausend u. eine Nacht Ucbtr. v. M. Henning. 13. B

I 739—90. Nacht. — 3928. Birch-l’feiffcr, Ch., Die \\a>se
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aus Lowood. Schausp. — 3929. Dieselbe, Die Grille.

Lindl. Charakterbild. — 3930. Dieselbe. Dorf und
Stadl. Scbausp. Je M. 0,20.

Riehl’s, W. H., Geschichten u. Novellen. GcsamnU-
aus« Lief. 2-6. Stttg., Cotta Nf. Je M. 0,50.

Rubel. K., Dortmund. Finanz- u. Stcuervvcsen. I.

:

D. 14. Jh. Dortm., Koppen.

Schwind, E. Frh. v., Wesen u. Inhalt d. Pfand-

rechtes. [Abhdlgn z. Privatr. u. Zivilproz. d. dtsch.

Reiches, hgb. v. 0. Fischer. II, 1.] Jena, Gustav
Fischer. M. 5,60.

Smyth, A. H., Shakespeares Pcriclcs and Apollonius
of Tyre. Philadelphia, Mac Calla & Comp.
Stade, B., D. Entstehg d. Volkes Israel. 3. Abdr.

Giess.. Ricker. M. 0,60.

Steffen. G., D. Theilnahme Minderjähriger an patrio-

tischen Versammlgn in Sachsen. Lpz.
,

Hirschfeld.

M. 0jO.

Stifters. A., Ausgewählte Werke, hgb. von R. Kürst.
Lpz.. Max Hesse. M. 4.

Tacitus, P. Com., Dialogus de oratoribus. Erkl. v.

C. John. Brl„ Weidmann. M. 2,10.

Urkdb,, Dortmunder, bcarb. v. K. Rubel. III, I.

Dortm., Koppen.

Waltharii Pocsis. I). WaltharUied Ekkehards I. von
SL Gallen, hgb. u. erläut. v. H. Althof. I. Lpz., Diete-
rich (Theodor Weicher). M. 4,80.
Weimar, G., Heb. Chorairhythmus. Giessen, Rickcr.

M. 1,60.

Wenzel, A.. Gemeinsch. u. Persünlichk. im Zu-
sammenhänge mit d. GrdZügen geistig. Lebens. [Philos.
Jurträge, hgb. von d. Philosoph. Gescllsch. zu Berlin,

ll! so
Berlin ’ R‘ Gaertncr <H Heyfelder).

Wobbcrmin, G., Zwei nkadem. Vorlesgn üb. Grd-
rroweme d. svstemat. Theologie. BrL, Alexander Duncker.

Demnächst erscheinende Werke.
Aus dem Gebiete der

Hilosophit. Frey tag, W„ ZurSubstanzlchrc Lockos
s to.. Halle, Niemeyer. M. 2. _ Marvin, W. T.

EWa Sl iZ
Krl"nnln ' d - objcktiv - Welt - 6

in iht'uTL
S' SBrcnsc " . An Index to the Names

'Viiiiam.

“baBhar“t!’' »'ith short explanations. Eond.,

D
12 Parts J je Sh. 7. 6d. -

afl
k

?,
4

, I
Schreibkunst d. M.A.s. I. Abth. : Schrift-

)KnV twi
dt5Ch ' SPrachc ' hgb. von A. Chroust.

'trt,™ ^fnStalt F ' Bruckmann A.-G. I. Serie.

“Je M. 20. - Baumgarten

.
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t{:^.
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ka“ b
D
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'.
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B°b ' •Munch- Verlagsanstalt F.
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El"'" BOB-

IWimT
''

d
VölkcrU'- Fischer, P. 0-.

«Bog Bert ei
W Sclllussc d - 19. Jh.s. Etwa

fcifci FoStom M
1"'4 M - 7 - - Flöpper, CI.,

Koch. ylws M
En8ld “• Amerika. Dresd., C, A.

Wj^auM l;JJ™
IS

n
S
-

Uusck - HeHwig, K., D. Ve
*r. Bog lpz.. Deiche

Rech j
' “ — Kockcrols, D. fraifochTS 7 h “ Kockcrt

lyrisch. Pta i2

d
‘

k
?
rcuss

' Rhcinprovinx, d. hessisch.
- KSberlb 4 n n^

tCrn
:
Au* Gotthold. M.

Jäter. p.
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’ .• Obermain als Handclsstrassc
fö-hme). rL. A Bo8 -

1 ““ • “.J I>u
Etwa M. 1,80.

Epz., Deichert Nf. (Geot

Zeitschriftenschau.

Theologie und Religionswissenschaft.

Theolog. Tijdschrifl. 33, !. W. C. van Manen,
Moderne Theologie cn moderne richting. — G. Schlä-
ger, D. Wort xupio; in s. Üeziehg auf Gott od. Jcs.

Christus (Schl.).

The Bibliotheca Sacra. January. E. L. Curtis,
The Outlook in Thcology. — S. L. Blake, The Place
of a Mirnclc. — Fr. A. Noble, Warp and Woof. —
H, W. Hulbert, The Philosoph. Disintegration of Islam.
— J. Lindsny, Christian itv and Idealism. — C. B.

Hulbert. The Nature of the Divine Indwelling. — G.
L. Cndy, Sentimental Sociology. — R. CI. Ford, A
Side-Light on Luther. — Fr. Parsons, The new
Political Economy. — G. Fr. Wright. Ür. Driver’s

Proof-Texts. — *Ch. C. Merrill, the Christian Con-
ception of Wealth.

Kamt ehrdHenne. Janvier. Mme J.-C. Wood-
burv, La promotion, un sermon de nouvcl an. — A.
Moulet, En Allemagne, Moritz von Egidv. — A.

V'auticr, Un monument thcologique (Jules Bovon, Ktudc
sur 1’oeuvre de la Redemption). — Ch, Fustcr, Unc
nouvelle gloire poetique, Alfred de Vignv.

Philosophie und Pädagogik.

Ztschr. /. Psychol. u. Physiol. d. Sinnesorgane.

XIX, 4. Kr. B. R. Aars, Ueb. d. Beziehg zw. aprior.

Causalgesctz u. d. Thatsachc d. Reizhöhe. — G. J.

Sch oute, Wahrnchmgn mit c. einzelnen Zapfen der

Netzhaut. — 0. Polimanti, Ueb. d. sog. Flimmer-

Photometrie.

Pädagog. Arch. 41, 2. E. Dahn, Bericht üb.

Münch, Einige Gedkn üb. d. Zukunft uns. höh. Schul-

wesens. — H. Schmidkunz. D. Pflege d. Sinne. —
G. Kewitsch, Bühnendtsch u. Schuldtsch. II.

Philologie und Lltteraturgeschichte.

Arch. f. slav. Philol. XX, 4. A. Brückner,
Prcussisch u. Polnisch; Einige slav. Lehnwörter im

Littauisch. u. Lettisch. — V. Jngiv, D. slav. Kompo-

sita in ihrem sprachgeschichtl. Auftreten; Bibliograph,

llcbersicht d. slav. Ztschriftcn philolog., littgcsch. u.

ethnogrnph. Inhalts; Rückbl. auf d. Ztschr. z. Abschi,

d. 20. Bds. — Frdr. Loren tz, Zur älter, kaschub.

Litt. — Lj. Miletiö, Bemerkgn zu Ublaks Makcdon.

Studien. — V. Istrin. D. griech. Version d. Judas-

Legende. — L. Wiener, D. jüd. F.lement im Polnisch.

Transactions and Procediitgs of the American

Philologiad Association. 1898. VoL XXIX. E. W.
Kay, The Origin of the Gerundive. — G. Hempl,
Language - Rivalry and Speech -Differentiation in the

Case of Race-Mixturc. — J. E. Harry, The Omission

of the Articlc with Substantives afler ooxoc, ofo, exetvo«:

in Prose. - H. L. Ebeling, The Admetus of Euripi-

des viewed in Relation to the Admetus of Tradition. —
H. W. Smyth. Mute and Liquid in Greek Mclic

Poctrv. 11. — F. A. March, Orthography of English

Preterils. — J. D. Wolcott, New Words in Thucydides.

The Journal of Hellenic Sludies. XVIII, 2. F.

I mhoof-Blumcr, Coin-typcs of some Kilikian Cities.

— E. W. Brooks. The Ärabs in Asia Minor (641—
750) from Arabic Sourccs. — W. R. Paton and J. L.

Mvrcs, On some Karian and Hellenic Oil-prcsses. —
G.B. Grund v, A suggested Characteristic in Thukv-

dides’ Work; Battles, ancicnt and modern. — Rachel

Evelyn White, Women in Ptolemaic Egypt. — A.

II. Smith, Illustrations to Bacchylides. — H. B.

Walters, On some Blaek-figurcd Vases recently acquired

bv the Brit. Mus. — G. K. Hill. A Dedication to

Artemis. — V. W. Yorke, Inscriplions from Eastcrn

Asia Minor. — G. C. Richards. Archacology in Grecce,

1897__8. — J. G. C. Anderson, A Summer in Phrygia.

r, M. Burrows, Mr. G. B. Grundv on Pylos and

Sphacteria.

Digitized by Google



323
3:4

25. Februar. DEUTSCHE UTTERATURZEITUNG 1890. Nr. 8.

Geschichte.

Arch. f. österr. Gesch. 86. I. A. Beer. D. österr.

Handelspolitik unt. Maria Theresia u. Josef 11. — K.

Mcneik, K. Tagebuch während d. Belagern v. Wien

i. J. 1683; D. Keisc Kais. Maximilians II. nach Spanien

i. J. 1548. — J. Hirn, D. ersten Versuche Kaiser Ru-

dolf II., um in d. Alleinbesitz d. Grafsch. Tirol zu ge-

langen.

Arch. d. Vcr. /. siebenbürg. Landeskde. -8. 3. F r.

Schüller, Urfcdl. Beitr. z. Gesch. Siebenbürgens von

d. Schlacht bei Mohacs bis z. Frieden v. Grosswardein

(Forts.'.

Ztschr. f. d. Gesch. d. Oberrheins. N. F. XIV. 1.

H. Bresslau, Grandidiers Urkdnbehdlg. — K. Bcverle,

Ulrich v. Richental. — I*. Albert, Gräfin Guta v. Wert-

heim. — J. Cahn, D. Strassburg. Stadtwechscl. E.

Ilcitr. z. Gesch. d. ältest. Banken in Dtschld. — E-

Wald n er, Urkdliches üb. Colmarcr Maler d. 15. Jh.s.

— K. Wild, D. Sturz d. Mainz. Oberhofmarschalls

Joh. Christ, v. Boyneburg i. J. 1664. — K. Obser,
Zur Gesch. d. bad. Presse in d. Rheinbundszcit. — A.

Bernoulli, Annalen v. St. Leonhard in Hasel. — A.

Cartclliori, Zum Geschäftsgang d. Konstanzer Hof-

gerichts. — R. Kern, E. unbekannt. Brief Phil. Mc-

lanchthons.

The American Hisloric. Review. IV, 2. H. Hau-
ser, The French Reformation and the French People in

the 16 lh ccnt. — Fr. Strong, The Causos of Crom-
vvell’s West Indian Expedition. — H. Morse Stephens,
The Administrative Hist, of the Brit. Dcpcndencies in

the Furthcr East. — G. A. Gilbert. The Connecticut

Loyalists. — A. D. Morse, The Politics of John Adams.
— G. W. Julian, The First Rcpublican National Con-
vention.

Geographie, Länder- und Völkerkunde.

Ztschr. d. Gesellsch. f. Erdtute zu Berlin. XXIII, 5.

Th. Thoroddsen, Untcrsuclign in Island i. d. J. 1895
— 98. — W. Sicvcrs, Rieh. Ludwigs Reisen auf Santo
Domingo 1888/89. — F. v. Richthofen . D. neue geo-

log. Karte von Oesterreich.

Annales de Geographie. 15 Janvier. W. M. Davis.
Un cxcmple de plaine cotiere. La plainc du Maine
(Etats Unis.). — A. Michcl-Levy, Le Morvan et ses

attaches avec lc Massif Central. II. — D. Pasquct,
Le dcveloppement de Londres. II. — P. Bons d’Anty,
Relation d’un vovagc dans la region situcc au sud de
Semao. — L. Ravcneau, Ln Chine economique. —
M. Zimmermann, La foret ä Madagasaar.

Revue de Giographie. Fcvricr. P. lbos, Lcs
droits de la France au Siam (suite). — J. Girard,
Lcs phenomencs derosion (suite). L’crosion fluviale.— G. Rcgelspcrgcr, Le mouvement geograph. — E.
Vassei, Le chemin de fer de Bizertc au Kef et ä la

vallec du Sarrnth. Voyage cn Orient de S. A. I. le

Cesarewich (S. M. Nicolas 11). T. II p. le prince E.-E.
Oukhtomsky. — P. Fon ein, Pour la France.

Staats- und Rechtswissenschaft.

Statist. Monatsschr. Nov.-Dez. Frz. von Jura-
schck, I). IX. internat. Kongress f. Hygiene u. Demo-
graphie in Madrid. — R. Krickl, D. österr. Assekuranz-
Gcscltschftn i. J. 1896. II.

Allgemeines.

Beil. z. Münch. Allg. Ztg. Nr. 23. F. G. Schult-
heiss, Dtsch. Volksth. (Hcsprcchg d. Werkes „Das deut-
sche Volksthum“, hgb. v. Hans Meyer). — 23/24. Mili-
tar-litterar. Neuigktn. — 24. W. Stavenhagcn . lieb.
Bayerns Kartenwesen, mit besond. Berücksichtigg d.
offiziell. Kartographie. — 25. S. Günther. E. Reise
durch Vorderasien. — W. Rossmann, D. Westing-
housebremse. - M. Neck er. Christian Wagner v.
Warmbronn. — 26. Spectator, Kirchpolit Briefe.

XLIV. — 27. W. Foerstcr, Chr. M. v. Egidv. —
27/28. H. L. Grothe, Bilder aus d. Innern Tripolita

niens. — 28. E. Rothe, Weizen u. Tulpe u. deren Ge-

schichte.

Gotting, gel. Anz. 161, 1. H. Holtzmann, A.

Schäfer, Einleitg in d. N. T. — Carl Schmidt, E.

Preuschen, Palladius u. Rufmus; C. Butler, The

Lausiac history of Palladius. — K. Wenck, A. Ri-

gault, Le proces de Guichard, eveque de Troyes; R.

Holtzmann, Wilh. von Nogaret. — R. Pictschmann,

F. Robinson, Coptic Apocryphal Gospels. — C.

Brockelmann, P. Jcnscn, Hittiter u. Armenier; C.

R. Co n der, The Hittitcs and their language. — H.

Blümncr, Pausanins’ Descript. of Greecc. Transl. by

F. G. Frazcr. — F. Vogt, F. A. Mayer u. H.

Rietsch, D. Mondsee-Wicner Liederhs. u. d. Mönch v.

Salzburg. — Ilgen, M. Lossen, D. Köln. Krieg.

II. Bd.

Rachrichten von d. Kgl- Gesellsch. d. Will, cm

Göttingen. Phil. -hist. Kl. 1898, 3. P. Kehr, Papst-

urkdn in Apulien; in den Abruzzen u. am Monte Gar-

gano: in Umbrien. — M. Klinkenborg, Papsturkdn

im Principato, in d. Basilicata u. in Calabricn.

Silzgsbcr. d. Kgl. b. Akad. d. Wiss. zu Münch.

Philos.-philol. u. hist. KL 1898. II, 1. F. v. Heber.

Hans Multscher von Ulm. — K. Krumbachcr, Stu-

dien z. Romsnos.

The Athenäenim. Januory 21. A Book of Travel

in the Philippines. - A History of the Royal Navy. —
Dr. Abbott’s Study of the Life of Bcckct. — Mr. llarcs

Shropshirc. — Two Hooks on Greek Religion and Philo-

sophv. — Dr. Evans*s Version of the „Miror of Per-

fcction“. — Did Thomas Lodgc write a poem about

Amintns? — The Relief of Londonderrv. — Victor

and Cazire. — The Game of „Conquerors“. — ‘The

New I'ar East*. — Lamb’s Poetry for Children. — The

Hardwickc Papers. — January 28. The Annals of Mont

Blanc. — A Memoir of Miss Ferrier. — A Book of

Whaling Adventures. — Maeterlinck and his translators.

— A Journcy in Morocco. — Mr. Davidson's »Last

Ballad“. — To the onc that hath his heart. — The

great assize. — The Game of „Conquerors*. — 90ut

of Print.“

BlackwooJ's Magazine. Januarv. J. Buch an, No-

Man ’s Land. — Romancc of the Für Trade: The Moun-

tain Men. — Autobiography of a Child. XV—XIX-

W. Sichel, Men who have kept a Diary. — Montrose

and Argyll in Fiction. — The Carlists: their Case,

their Causes, their Chiefs. — Lord Lyons. — E. A. Ir-

ving, From Foreign Parts: A Song of Devon. The

Rebe! King.

The Contemporary Review. Januarv. W. Clarke,

Bismarck. — E. N. Ben nett, After Omdurman. — R-

F. Horton. Rob. Will. Dale. — H. Pr. Hughes. A

new Catcchism. — Sullv, Dollatry. — J- F. Fraser,

lmprcssions of a World Wanderer. — Thos. Hodg-

kin, Theon and Son: Egyptian Bankers. — Fr. Peek,

Sacerdotnlism. -- E. Verney, Agricultural Depression.

— Tricolor, The coming Social Revolution in France.

— W. W. Pcvton, The Rcsurrcction : A Study in the

Evolution of Religion. — A newRadical, Wanted —

a Man.
The Dublin Review. January. C. Butler, Har-

nack’s Chronology of early Christian literaturc. — '

Ward. Sir M. E. Grant Duffs „Notes from a Diary -

— Miss J. M. Stone, Picturcs of the Reformation Pe*

riod. — Miss E. M. Clerkc. Toscanelli and V'espucci-

— W. H. Ke nt, Liturgical Books of the Russian Church.

— H. C. Corrancc. Catholicisra and Spiritualism.

D. Moncrieff Ö'Connor, The Foreshadowing 0

Christianitv. — R. B. S. Blakelock, The Kingdom ot

the Hend Master.

Bibliotheque universelle et Revue suisse. Janvier.

N. Droz, Dcmocratie et financcs. — M. Delincs» tnc
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Idylle franco-russc cn 1814, — E. Tissot, La vie de I

sorictc au Japon d’apres des nuteurs japonais. — A. I

Glardon, Romanciers anglais contemporains. — Ed.
j

Tallichet, Le desarmement et Ja paix.

Rane de Belgique. 15 Janvier. M. Vernes, Er- !

wst Renan et la question reügieuse en France. I. — A.

Winandy, En caravanc (fin). — C. de Verinc, L'in-
j

sensible evolution (suite). — A. Duchesne, La trodi-

tion du moyen äge Jans Molierc (fin).

Journal des Savauis. Decembre. A. Sorel. Vol-

taire avant et pendant In guerre de Scpt ans. — M.
Breal. IntroducL ix l'hist. de la langue grecque. —
Ein. Blanchard, Memoire» originaux des createurs de
Photographie. — L. Delisle, Sur la date de l'associa-

tton de Philippe au gouvernement du royaume.

Reine crilique. No. 52. Amelineau. Les nou-
vdles fouilles d’Abydos (1897—1898); J. de Rouge,
Monuments contemporains des dcux prcmiercs Dynasties
recemmcnt decouverU en Egypte: J. Capart, Notes sur
les origincs de l'Egypte d'apres les fouilles rccentes. —
Flinders l’etrie, Six Temples at Thebes. — A. Resch,
0. Legis Jesu wiederhcrgestellt; G. Da [man, D. Worte
Jesu. I. — K. Demm er, l.eitfad. d. Kirchgesch. — A.
Haroacfc, Dogmengesch.3 — I’atrum Nicnenorum no*
minB lat., graece, copt., syr., arab., armen, edidd. H.
Gc Izer

, H. Hilgenfeld, 0. Cuntz. — E. Horn,
St. Eticnne, roi apostolique de Hongrie; A. de Bertha,
La Constitution hongroise. — H. Harrissc. Louis
Bcuily, peintre, dessinateur et lithographe. — 53. W.
Spiegelberg, D. Novelle un alten Aegypten. — K.
Baedeker, Egypte. Manuel du Voyageur. — Aegvpt.
Irkdn aus d. Kgl. Museen zu Berlin. Gricch. Urkdn.

.Il, 1 9 , _ 0. Marrucchi, Gli Obelischi Egiziani
oi Koma illustrati con traduz. dei Testi Gcroglifici. 2. cd.

nf*
Fabu!ac - Ed - R Prinz et N. Wecklein.

. . LJektra cd. N. W. — Bacchylidis carmina cd.

HjVp* 5 ^ (Wi c i frammenti di Bacchilide, a cura

01.

vtesta; Lcs Poemcs de Bacchylide. trad. p. A. M.
sruusseaux; Poemcs choisis de Bacchylide, trad.

1 crs
P‘ K - d’Eichthal et Th. Reinach; G.-M.

Columba, Bacchilide. — P. Rasi, A proposito di un
facsim. di parte del cod. Bernensis 363, ct Sugli Acrostici

dell* Ilias lntina. -- Max Müller, Nouvelles ctudes de
Mythologie, trad. p. L. Job, et Beitr. zu e. wissenschaftL
Mythol., übs. v. H. Luders. I. — L. W. Cart, Precis

d’hist. de la litter. allemande. — P. Foncin, Questions
du temps present. Lcs pays de France, projet de fedc-

ralisme ndministratif.

Nuova Attlologia. 16 Gennaio. A. D’Ancona,
Spigolaturc ncll* Archivio della Polizia Austriaca di Mi-
lano. — L. Rnva, 11 macstro di un dittatore: Domen.
Ant. Furini (1777— 1834). II. — E. Masi, Per la storia

dcl risorgimento italiano. — G. Negri, II Principe di

Bismarck nci suoi Pensicri e Ricordi. — M. Ferraris,
11 movimento dei forestieri in Italia. — M. Scher illo,

Rassegna Dantesca. — L. Luzzatti, Decadenza c

Risorgimento dei Reggimenti parlnmentari. — l.Febbraiu.

G. Bizzozcro, La Stato c i'igiene pubblica. — A. Bos-
dari, Rudyard Kipling pocta c prosatore. — C. Gioda,
Per un collegio femminile in Roma. — E. Mancini,
I battelli sottomarini. — G. Crivellari, La valutazionc

dei titoli nelle socictn di Credito. — U. Ojetti. Franc.

Paolo Michetti e la mostra di Berlino. — M. Visconti,
Le nostre grandi Industrie. — G. Alessio, Parlamento

e Riformc.

Berichtigungen.

In der Besprechung von Alfred Lord Tcnnyson.
A memoir bv his son in Nr. 2 dieses Jahrg. lese man
auf Sp. 71 Z. 19 v. u. loneliness statt lovclincss.

In der Besprechung von Korncmann, Zur Stadt-

entstehung in den ehemals keltisch, u. german. Gebieten

des Römerreichs in Nr. 5 lese man in Sp. 191 , Z. 20
v. u. Gauburg statt Hauburg, in Sp. 192, Z. 37 v. o.

Taunensis statt Tannensis.

ln der Besprechung von Pcnck, Friedrich Simony in

Nr. 6 muss es auf Sp. 229 Z. 19 v. o. in Deutschland
statt Deutschland - Oesterreich

,
auf Sp. 230 Z. 17 v. o.

physiographische statt monographische Dctail-

crforschung heissen.
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Vortrag
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EniNt Mummen
Archivrath.

Preis 1 Mark.

Leipzig. Friedrich Meyer’s Buchhandlung.
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Simon Kosenblüth, Der Seelen-
bcsrilf im alten Testament. (Aord.
Univ.-Prof. Lic. Alfred Berlholet.
Basel.)

tiustav Krüger, Geschichte der alt-

christlichen l.itteratur in den ersten
Jrei Jahrhunderten. Nachträge,
(liniv. • Prof. Dr. Hans Achelis,
töttingen.)

Jakob Kilgenstein, Die Gottes-
lehre des Hugo von St. Viktor.
(Aord. Univ.-Prof. Konsistorialrath^ S. Deutsch, Berlin.)

Philosophie.

Karl B° r i ns |i i > Geber poetische
'ision und Imagination. (Ord.
Iniv. I'nor. Dr. Johannes Volhell,
Lripiig.)

SülHfr, e«<». «. Biblkltll.li,»«.«

Die Korporation
5“™ Buchhändler. (Ord. L'i™- " Dinktor d. Univ.-Bit
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Geh. Reg.dtath Prof. Dr. h

uzMtzko, Güttingen.)

Philologie und Littoraturgoschichte.

Selcctcd Poems from the DTväni
Shamsi TabrTz cd. and transl.

by Reynold A. Nicholson. (Ord.

Univ.-Prof. Dr. Hermann Elhi,

Abcrystwyth in Wales.)

G. D ott in. De eis in lliade inclusis

hominum nominibus quae non unice

propria nomina sunt, (Dr. Ernst
Zupitza, Berlin.)

Hugo Dessauer, Die handschrift-

liche Grundlage der neunzehn
grosseren Pseudo -Quintilianischen

Declamationen. (Privatdoz. Dr.

Engelbert Drerup, München.)

P. J. Möbius, Ueber das Pathologi-

sche bei Goethe. (Aord. Univ.-

Prof. Dr. Georg Witkowski
,
Leip-

zig)

Geschichte.

Adrtano Cappelli, Dizionario di

Abbreviatur« Latine ed ltaliane.

(Aord. Univ.-Prof. Dr. Michael
Tangl, Berlin.)

Paul T sc hack er t, Magister Johann
Sutel (1504—1575). (Ord. Univ.-

Prof. Konsistorialrath Dr. thcol.

Gustav Kamera», Breslau.)

Geographie, Länder- und Völkerkunde.

J. B. Nord ho ff, Romcrstrassen und

das Delbrückerland. (Gymn.-Prol.

Dr. G. Woiß, Frankfurt a. M.)

Staate- und Sozlalwissenschaftan.

August von Bulmerincq, Die Ver-

fassung der Stadt Riga im ersten

Jahrhundert der Stadt. (Dr. A. Bei-

gengrün. Schwerin i. M.)

Rechtswitiensohart.

Alfred Müller, Die Entwicklung

des Erfindungsschutzes und seiner

Gesetzgebung in Deutschland. (Ord.

Univ.-Prof. Dr. Fr. Meili, Zürich.)

Kunstwissenschaft.

Oskar Bie, Das Klavier und seine

Meister. (Dr. Max Seifert, Berlin.)

Notizen und Mittheilungen.
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Schriften.

Theologie und Religionswissenschaft.
Simon Rosenblüth, Der Seelenbegriff im al

jftreT ( i

i
Bc™ cr Sl,tdien zur Philosophie i

£ **«* von Ludwig Stein Bd.
Stoser & Cie. 1898. 62 S. 8». M. 1,75.

Moo* biblische Wissenschaft thut s
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Ott*' d3S A T ‘ nich‘ mehr
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alle r6fchen Di"*e -
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’ cme einheitliche /
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lasst
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Ni'dcrsthlng einer ganz,

»ml Denken,
3n?en Ent 'v|ehiung religiösen Lebt

Arbeit wie die"
p***”!

_
an8efanKen hat. Ei

Vorüber n;ch,

Kusenblüthschc kann indes.
racht lm Zweifel lassen, dass es

,

wisse Kreise giebt, welche von diesem modernen

Fortschritt völlig unberührt geblieben sind und

von der ganzen historischen Arbeit der gegen-

wärtigen Generation nichts gelernt haben. Ueber

den Scelenbegriff im A. 'I . Hesse sich freilich

allerhand sagen. Schon den allerersten Anfängen

israelitischer Religionsgeschichte wäre eine be-

sondere Aufmerksamkeit zu widmen, um jenen

halbverdeckten Spuren nachzugehen, die uns än-

derten, wie auch auf semitischem Boden der

primitive Mensch der ihn umgebenden Natur,

Bäumen, Steinen, Quellen usw., eine ihm ver-

wandte Seele zuschrcibt. Fs wäre terner aus

der eigentlich historischen Zeit eine sorgfältige

Analyse der einzelnen psychologischen Aussagen

wie z. B. in Dtn. 19, 6; 1 Sam. 16, 14; 2 Sam.

24, 10 usf. vorzunehmen und zu untersuchen,

was für Vorstellungen des menschlichen Seelcn-

i _*
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lebcos sie voraussetzen. Ein besonderes Kapitel 1

hätte uns in die Psychologie, d. h. die psychi-

schen Zustände der Propheten und Visionäre

einzuführen und darzulegen, was sich als ihre

Vorstellung von der Seele aus ihrer eigenen

Beschreibung der erlebten Zustände ergiebt.

Was wäre in dieser Hinsicht nur schon aus

Jes. 21, 6 ff. oder Hcs. 8, 1— 3. 1 1 , 24 f. zu

lernen! Es wäre zu zeigen, wie es erst Jeremia

ist, der das innerliche Wesen der Menschenseele

eigentlich entdeckt, wie 1 lesekiel (vgl. nament-

lich 18, 4) den selbständigen Werth der Einzel*

seele mit aller Schärfe zum ersten Male aus-

spricht, wie daraus allmählich der religiöse In-

dividualismus der nachexilischen Gemeinde her-

auswächst, usw. Von allcdein dürfen wir bei R.
nichts suchen. Was er uns giebt, ist überhaupt
nicht eine Geschichte, sondern eine Theorie des
Seelenbegriffes

,
und damit stebt seine Arbeit

ungefähr auf dem Standpunkt der biblischen

Psychologien eines Franz Delitzsch oder Joh. T.
Beck, die vor über 30 und 40 Jahren erschie-

nen sind!

Zunächst will R. den Beweis erbringen, dass
nach biblischer Anschauung eine vom Körper
verschiedene Seele als Träger der psychischen
Funktion überhaupt anzunehmen sei. Da er
den Schöpfungsbericht (er deutet nicht an, dass
es mehrere geben könnte) für den besten Aus-
gangspunkt hält, stellt sich die Frage so: Ist

das göttliche „Fiat“ nur die Direktive, wie sich

die mit Organisations- und Belebungskraft aus-
gestattete Materie zu entwickeln habe, oder
kommt mit diesem in die Materie ein neues Prin-
zip, welches sie nach dem Ausspruch des
Schöpfers gestaltet und organisirt? Unbedingt
ist letztere Alternative zu bejahen. Die erste
Schöpfung war nämlich lediglich Erde in ihrer
gegenwärtigen, festen, unchaotischen Gestalt (Be-
weis: r« Gen. I, 2!). Was als das mit der
Schöpfung in die Materie kommende Prinzip j

zu denken sei, darauf giebt es nach biblischer
Anschauung eine doppelte Antwort: bald ist

es das Wort Gottes, bald die ITT. Wort und
Ruach sind aber nicht verschieden; denn letztere
ist ein Hauchungsakt, der wenigstens bei der
Nicht-Menschensecle kein direkter ist, sondern
nur im Sprechen besteht. Durch die Ruach wird
die Materie bewegt und mit Empfindungsver-
mögen ausgestattet; Bewegung und Empfindung
sind demnach die Grundthatigkciten der Seele.
Da alle Seelen Ruach sind, ist cs falsch, von
einem wesentlichen Unterschied zwischen den
einzelnen Seelenwcsen zu reden. Dieser Satz
wird freilich durch das folgende Kapitel, wo
eme Besprechung der zwischcn hinein

„ ';
,,eilcr reclu fragwürdig. Hin „euer

Begriff, der darauf besprochen wird, ist !

R. sieht darin den losgelösten, in seiner Exi-
jstenz an nichts gebundenen, individuellen Organis-
|

tnus, den Körper selbst, und von dieser

gehen alle diejenigen ^Tätigkeiten und Funk-

tionen des thierischen Organismus aus, die nicht

Bewegung und Empfindung sind, Thätigk eiten,

welche zur Erhaltung, Geltendmachung und Fort-

pflanzung des physischen Organismus dienen.

Aus dieser zweifachen '(Tätigkeit der Ruacb und

Nephcsch ergiebt sich für die Schrift ein zwei-

facher Begriff des Lebens und des 'Todes. Das

Leben hängt ab von der Gesundheit und Lebens-

fähigkeit der Nephesch und von ihrer Vereini-

gung mit Ru flch, und der 'Tod tritt ein durch

Zerstörung der Nephesch oder durch Wegnahme
der Ruach aus ihr. Mit Bewusstsein und freiem

Willen geschieht die Erhaltung der Nephesch

erst beim Menschen, und damit kommt R. an die

Besprechung des Menschen. Wodurch ist seine

bevorzugte Stellung in seinem Wesen begründet?

so lautet hier das Problem. Das Ergebniss

seiner Behandlung fasst R. selber in die Worte

zusammen: „Beim Menschen kommt ein neues

Moment hinzu, indem hier sowohl der Seele als

dem Organismus in Potcntia gewisse Fähigkeiten

und Anlagen anerschaffen werden, durch die es

der Seele möglich wird, aus der Erfahrung die

die menschliche Vollkommenheit ausmachende

Unterscheidung des Nützlichen und Schädlichen

zu erlangen, und dem Körper, sich dieser Unter-

scheidung unterzuordnen. ln dieser Unterschei-

dung wird die Mcnschenseele erst in Wirklich-

keit Menschenseele, sie erlangt ferner dadurch

Individualität und wird zu einer persönlichen

Seele. Dieses dem Menschen durch seine Fähig-

keiten gesetzte Ziel wird aber nicht immer er-

reicht, seine Seele kann die ihr anerschaffenen

Fähigkeiten verlieren, ohne dass sic dadurch

aufhört, Seele zu sein.“

Dies im Wesentlichen der Gedankengang

des Vf.s. W underlich ist schon die formelle An-

lage seiner Arbeit. Ohne alle Ueberschrilt tritt

R. sogleich in die psychologische Erörterung

ein: nach einigen Seiten begegnet uns ein „Na*

pitcl II“, dann III und IV, alles ohne nähere

Bestimmung; plötzlich überrascht uns auf S. 3‘>

eine erste inhaltliche Uebcrschrift: »Der Mensch*.

Im Einzelnen treffen wir auf manche Unklar-

heiten und Widersprüche. So heisst es S. 3?:

»Die Nephesch existirt und ist vollständig auch

ohne Ruach, und die zu ihrer Existenz erforder-

lichen ^Tätigkeiten geschehen aus ihr heraus.“

Das müssen wir aber offenbar vergessen, uni

zwei Seiten weiter den Satz zu verstehen:

„Ruach hat die Nephesch geschaffen und bleib?

ihr immanent, bewegt, belebt dieselbe und da-

durch funktioniren alle Organe derselben nach

der ihnen eigentümlichen Weise.“ Nicht mindci

widerspruchsvoll sind die Ausführungen über

|

Xeschama und Ruach S. 23 f. Ucbrigcns hat in

j

diesem Zusammenhang Koh. 8, 8 nichts zu thun.

|

aber R. übersetzt den Vers: „Nicht beherrscht
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der Mensch seinen (sic) Kuach, um den Ruacb
dnzuscblicssen** ! Unmittelbar vorher muss cs

statt Gen. 3, 7 : 2, 7 heissen. Die Entdeckung,

dass PBT3 Jes. 3, -0 unser „Corsett“ be-

deuten sollen (S. 26), ist wenigstens erheiternd.

Zwischen S. 22 und 33 muss im Druck ein Un-

glück geschehen sein. Zur Illustration, wie im

Ijebrigen das Sehnlichen korrigirt ist, mag die-

nen, dass Organismus bald in Organi/mus (S. 25),

bald in Organismus (S. 30), bald in Organismuss

(S. 30) verschrieben ist. Dass aber in einem

Hände Studien zur Philosophie ein Objeck

t

(S. 57) und gar zweimal hintereinander Phylos,

erscheint (S. 6 Anm. 1), lässt fast etwas zu tief

blicken.

Basel. Alfred Bertholet.

Gustav Krüger, Geschichte der altchristlichen

Utteratar in den ersten drei Jahrhunderten.
Nachträge. [Grundriss der theologischen Wissen-
schaften. 9. Abth. Nachtr.] Freiburg i. B.. J. C. B.
Mohr (Paul Siebcck), 1897. 32 S. 8°. M. 0,60.

Bei der grossen und ertragreichen Produk-
tion, die zur Zeit auf dem Gebiet der altchrist-
Gehen Literaturgeschichte zu beobachten ist, sah
sich der Vf. genötbigt, schon nach drei Jahren sei
Bon Grundriss (vgl. DLZ. 1895, Nr. 28) diese
Nachträge folgen zu lassen. Man wird ihm dafür
um so mehr zu Dank verpflichtet sein, als sich
Mtm Huch als brauchbar für Viele herausgestellt
lal

',
w ‘e A. die in New York erschienene

enghschc L'ebersetzung beweist. Zu wünschen
'«ot freilich, dass solche Nachträge, die auch
weiterhin nöthig sein werden, mit der Zeit dem
Buche nicht über den Kopf wachsen, dass es
'itmc r möglich sei, bald eine zweite Auflage
or* egen, in der die Nachträge nicht angefügt,
andern verarbeitet sind.

Göttingern Hans Achelis.

u? s
Kllgenstein

’ Die Gotteslebre des Hugo

Z Vtor, nebst einer einleitenden Unter-

Jg+* Hu&* ,cbcn und seine hervorragend-

Göbe, isou
prcisschrirt - Würzburg, Andr.

VII u. 229 s. 8«. M. 2,50.

IVW Hogu vun St. Viktor sind seit Lieb-

(
.

l83 -> nitht vicl besondere
t “ngen erschienen. Haureau, Les Oeuvres

ni UM f
V - 1886 u,,,i Deniflc A. L. K. G.

Mresb,urr rr**. L,tterarge5cliicht!icbes; eine

dek sei„

b
,

ser
?
atl0n von Hettwer 1875 behan-

Giaubcs und Wi
“ "T Verhä,tniss *w'*chen

gäbe hat l
ISScn

' e,ne umfassendere Auf-

!a seuiasti,

C nU

[

A ' '%non
> Les origines deÄ“ ' dcS V18« gestelit. Die

**£ dur W,-'!K..!'
ranl
?St

.

dur<
i
h eine Preis-

von 1895
t,

“r
.

r8er theologischen Fakultät

U*bre
Hueos' j;

e"!*n
.

wicl,tigen Theü der

<bj Worte.
' ”eolo

S>
le 'm engeren Sinne

[hrc «"f Kapitel handeln von

der Erkennbarkeit Gottes, den Gottesbeweisen,
den Eigenschaften des göttlichen Seins, der
Trinität, den Eigenschaften des göttlichen

Wirkens und dem Verhältniss Gottes zur Welt
als deren Schöpfer, Erhalter und Ziel. Die
Gotteslehre des Viktoriners wird hier also nach
allen Seiten zur Anschauung gebracht, und in

dieser eingehenden Darlegung, wie sie dieser

Theil der Lehre Hugos in solcher Ausführlich-

keit bisher noch nicht gefunden hat, liegt das

Verdienst der Schrift. Was die Beurtheilung

betrifft, so steht hier dem Vf. die Frage nach

der kirchlichen Korrektheit Hugos zu sehr im

Vordergründe. Im Fiebrigen ist anzuerkennen,

dass er für die Schwächen in der Argumentation

Hugos nicht blind ist; dennoch dürfte sein Urtheil

öfter zu günstig ausgefallen sein, namentlich scheint,

was Hugos Theodicee betrifft, durch Kilgcnsteins

eigne Darstellung die von ihm angefochtene

Aeusserung Liebners (Hugo v. St. V., S. 385)
bestätigt zu werden. Auch Hugos Auseinander-

setzungen über die Prädestination möchten schwer-

lich das Lob verdienen, das K. ihnen spendet;

dass Stellen, wie die S. 189 Anm. 3 angeführten

im Grunde auf eine supralapsarischc Anschauung

hinführen, hat der Vf. nicht beachtet. Dagegen

dürfte das Verhältnis zwischen Hugo und Abä-

lard von K. richtiger aufgefasst sein als von

Liebner, nach dessen Meinung der Gegensatz

Hugos gegen Abälard eigentlich nur auf Miss-

verständnissen beruhen soll.

Berlin. S. M. Deutsch.

Philosophie.

Karl Borinski, Ueber poetische Vision und

Imagination. Ein historisch - psychologischer Ver-

such anlässlich Dantes. Halte a. S., Max Niemeyer,

1897. XII u. 128 S. K» M. 3,60.

Es ist nicht ganz leicht, diesem Buche gegen-

über die richtige Stellung zu gewinnen. Einer-

seits befriedigen die Untersuchungen des Vf.s

nach Ordnung, Bestimmtheit, Klarheit nur wenig.

Auf der andern Seite aber spricht aus ihnen

eine Persönlichkeit von gedankenvoller Art und

hoher, eigenthümlicher Auffassung. Und ferner:

der Vf. will in Anknüpfung an das dichterische

Gestalten Dantes einen allgemeinen psychologi-

schen Gegenstand — die dichterische Phantasie

— untersuchen; in Wahrheit aber giebt er eine

äusserliche und lose Verbindung psychologischer

Betrachtungen und besonderer und besonderster

Bemerkungen und Ausführungen über Dante, ver-

schiedene andere Dichter und italienische Re-

naissancekunst. Wenn man gemäss dem Titel

des Buches erwartet, dass der Vf. durch Be-

schreibung und Zergliederung der Gestaltungs-

weise Dantes eine reinliche Erfahrungsgrundlage

liefern und hieran dann in durchsichtiger Trennung

und Verknüpfung seine psychologischen Verall-
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gemeinerungen und Wetterführungen schliesscn

werde, so wird man sich recht enttäuscht finden.

Und doch bietet das Buch eine Fülle scharfer

Beobachtungen und eigenartiger, zumeist nicht

auf dem gewöhnlichen Wege liegender Ver-

knüpfungen dar.

Gegen alle psychologische und ästhetische

Analyse, überhaupt gegen alles methodische und

begriffliche Bearbeiten der psychologischen und

ästhetischen Fragen scheint der Vf. von gründ-

lichem Widerwillen erfüllt zu sein. So kommt

es, dass inan nirgends bei ihm etwas über die

psychologischen und ästhetischen Voraussetzungen

erfährt, die den Boden seiner Erörterungen bil-

den, dass er nirgends klare und eindeutige Be-

stimmungen der von ihm verwandten Begriffe

gibt, und dass er sich auch in seinen psycholo-

gischen Betrachtungen fast durchweg in Bildern

bewegt und kaum über die Form eines gewissen

Erschaucns und dunkeln Ergreifens hinauskommt.

Nun bin ich weit davon entfernt, Psychologie

und Aesthetik nur in Gestalt der Wissenschaft

zugeben zu wollen. Nach meiner üeberzeugung

ist es zuweilen nicht die schlechteste Psychologie

und Aesthetik, die sich in intuitiver und gefühls-

mässiger Form auslebt. So gelingt es denn

auch dem kraft- und verständnissvollen Schauen

des Vf.s und seiner auf das Grosse und Inner-

liche gerichteten Art, nicht nur rücksichtlich

Dantes, sondern auch in Bezug auf die Dichter-

phantasie überhaupt manchen Blick ins Weite

und 'Piefe zu thun.

Der Vf. beherrscht nicht nur mit seinem

Wissen Dante, sondern er lebt auch in ihm.

Auch ist ihm die italienische Kunst der auf

Dante folgenden Zeiten bis in entlegene Winkel
vertraut. Zugleich aber hatte er den Drang,

aus diesem bunten und fast bedrängenden Wissens-
stoff in das einfachere Reich allgemeiner, durch-

greifender, innerer Züge emporzutauchen. Das
ganze Buch stellt nun eben das ernste, ringende,

freilich auf halbem Wege stecken bleibende Be-
mühen dar, zu diesem Ziele zu gelangen. Das
Konkrete, Besondere, Bildliche mischt sich trü-

bend und unterbrechend beständig ein. Dies
macht sich um so unangenehmer geltend, als

die Darstellung des Vf.s an sich schon von
schwieriger, wenig durchsichtiger, beziehungs-
überreicher Art ist und das Bestreben, es dem
Leser zu erleichtern, nicht kennt. Es ist ein

Weg im Zickzack, oft durch lauter ungelichtetc
Begriffe und nur ungefähr zusammenhängende
Beziehungen hindurch. Und doch hat der Vf.
Fühlung mit den grossen schaffenden Mächten in

Dantes Seele und in der des Dichters überhaupt.
W as er über den innerlichen Zusammenhang
zwischen dem dichterischen Schaffen und der
Vision und dem Traume, über die belebende
Kraft der Bilder und Gleichnisse, über das Zu-
sammenwirken der Bilderfolgen zu einer einheit-

lichen Anschauung sagt, enthält viel Schönes

und Tiefes. Ihm stehen die grossen Dichter als

seherische Gestalter einer über die Zeit ent-

rückenden Bilderwelt aus dem Mittelpunkte ihres

inneren Erlebens heraus vor Augen.

Leipzig. Johannes Volkclt.

Schrift-, Buch- und Bibliothekswesen,

Ernst Vollert, Die Korporation der Berliner

Buchhändler. Festschrift zur Feier ihres fünfzig-

jährigen Bestehens am 1. November 1898. Berlin,

Verlag der Korporation der Berliner Buchhändler, 1898.

VI u. 200 S. 8° mit 1 Taf. M. 3.

Mit dem früher sehr langsamen, zuletzt aber

ungewöhnlich raschen Aufblühen Berlins hat der

Buchhandel dieser Stadt in entsprechendem Tempo

Schritt gehalten. Noch im 16. Jh. auf Wandcr-

drucker und die vorübergehenden Gründungen

einzelner Buchhändler angewiesen, sah Berlin erst

im J.
1594 eine Buchhandlung und 1599 eine

Druckerei von Bestand in seinen Mauern ent-

stehen; der letzteren folgte erst 1664 eine zweite

Druckerei (S. 19 ff. der ob. Schrift). In der

2. Hälfte des vorigen Jahrhunderts indess nahm

der Berliner Buchhandel bereits durch Fricdr.

Nicolai einen sehr thätigen Antheil an den Kämpfen

und Bestrebungen des deutschen Buchhandels.

Doch zählte Berlin, wie der Vf. in dem 2 . ein-

leitenden Kapitel ausführt, im J.
1800 nur 21

Buchdruckereien mit 123 Gehilfen, gegenüber

402 Druckereien mit r. 4000 Gehilfen im J.
^

1890 (S. 21); und während das (erste) Berliner

Adressbuch von 1811 62 buchhändlerischc Ge-

schäfte nachweist, deren Zahl im J.
1838 auf

117 wuchs, bestehen ihrer zur Zeit 831 (S. 42).

Wie dann weiter seiner steigenden Bedeutung

gemäss der Berliner Buchhandel Einfluss auf die

Gestaltung der eigenen Verhältnisse und des ge-

sammten deutschen Buchhandels gesucht und ge-

funden hat, aber auch für das litterarische und

politische Leben der Hauptstadt und des ganzen

Staates von Bedeutung gewesen ist, das zu schil-

dern ist der Zweck des hier angezeigten Buches,

und es geschieht in ebenso ansprechender, wie

anschaulicher und mit interessanten Einzelheiten

reich belegter Darstellung. Den Rahmen dafür

bietet die 50 jährige Geschichte der Korporation

der Berliner Buchhändler (1848—1898), deren

Jubiläum die Schrift veranlasst hat. Ohne nac

den Statuten die Entwickelung des Buchhande

in Berlin direkt beeinflussen zu können, hat ie

Korporation, welcher die angeseheneren Hrmcn

der Stadt wohl alle oder zum grössten I hei c

angehören, zu vielem Guten und Nützlichen < >*

Anregung gegeben oder dabei mitgewirkt; tns

besondere um die gegenwärtige Organisation e r

schon seit 1846 bestehenden Bestellanstalt, we ‘ e

im Buchhändlerhaus der Korporation seit seiner

Digil



Fertigstellung im
J.

1893 eingcmiethet ist, hat

sie sich grosse Verdienste erworben. Einem
Fernstehenden kann es freilich scheinen, als ob
ihr Zusammenhang mit den buchhändlerischen

Einrichtungen und sonstigen Vereinen Berlins zu

lose, ihre für das Erstrebte unter Umständen
aufzubietende Macht zu wenig realer Natur wäre.
Vielleicht beruht es darauf, dass ihr Verein, wel-
cher ira

J.
1873 bereits 216 Mitglieder zählte,

deren jetzt nur noch 205 hat (S. 86), dass er
also inmitten des allgemeinen Fortschrittes sich

durch 25 Jahre höchstens auf der früheren Höhe
erhalten hat.

Dass der Berliner Buchhandel nach seinen
besonderen Bedürfnissen und Zielen im deutschen
Buchhandel, namentlich nach dessen Reorganisation
vom

J. 1887/88, zum Theil eine eigene Stellung
emnimmt, war für Solche, welche der Bewegung
des Buchhandels aufmerksam gefolgt sind, nichts
Neues; vom Vf. ist es S. 163, 1 77 ff. offen ein-
geräumt, zugleich aber die Hoffnung ausge-
iprucbtn worden, dass ein Ausgleich der wider-
strebenden Interessen gefunden werden wird,w Allem betreffen diese den Gegensatz des
Herlmer und des Provinzialsortimentcs, das Ueber-
•itgen des letzteren im Buchhändlerbörsenvcrcin

le Zentralisation des Kommissionsbuchhan-

t
ln Leipzig. Dass Vollen, der übrigens

"dbM einem bochangeschenen Berliner Verlags-
Sescbafte angebört, an verschiedenen Stellen

,

"
' ’ auch S. 18) warm für unseren

««sehen Sortimentsbuchhandel eintritt, berührt

T s« angenehmer, da er vorher (S. 18) mit

_ TV*“ s‘c^ e ‘ne Umgestaltung

tmnr/i Tl 'j denken können, in der der Sor-

Sttlle m'

1

h r"

Sei"e
.

r
ieUiSen Gestalt keine

bitte m"
auf einen am,crn Standpunkt“t« schliesscn lassen.
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fr°m tte Dlv»ni Shamsi
nüt«. and anr.

rans*ated "’Bh an introduction,w appendrees by Reynold A. Nicholson.

Cambridge, University Press (London, C. J. Clav
and Sons), 1 898. LV u. 367 S. 8°. Geb. Sh. 1 2 5 d.

Es ist ein erfreuliches Zeichen des immer
weiter um sich greifenden Aufschwungs der
mo rgenländischcn Studien in England, das so
lange versäumt hat, als grösste orientalische

Macht dahin zu streben, auch im Reiche der
Wissenschaft die ihm gebührende Machtstellung
einzunehmen, dass neben der Wirksamkeit auf
hebräischem, arabischem und syrischem Gebiet
das gelehrte Interesse sich immer mehr und mehr
auch dem Persischen und neben den bahn-
brechenden Arbeiten Brownes über den Bäbismus
und über persische Dialektdichter, vor Allem der
mystisch-didaktischen Litteratur Persiens zuwendet.
An die philologisch wie sachlich mustergültigen Ar-
beiten Wliinficlds (Gulsban-i-räz, ‘Umar Khayyäm’s
Rubä'is und die vorzügliche Analyse des ganzen
Mathnavi Dsehaläl-uddin Rümis, die, zusammen
mit der vollständigen, wenn auch etwas ge-
schmacklosen Uebersetzung des ersten Buches
von Redhouse, die eingehende Kcnntniss dieser

Bibel der Suffs auch der Gelehrtenweit im All-

gemeinen ermöglicht hat) schliesst sich nun die

vorliegende Arbeit an, die aus dem reichen lyri-

schen Schatz des grössten Mystikers aller Zeiten

48 Ghazclen in kritisch gesichtetem Text, mit

getreuer Uebersetzung und eingehendem Kom-
mentar, auf Grund der lithograpbirten Ausgabe
von Tabrlz und sorgfältiger Vergleichung mit

drei Handschriften des British Museurn's, zwei

aus dem Privatbesitze Prof. Cowells in Cambridge
und je einer der Wiener Hofbibliothek und der

Universitätsbibliothek zu Leiden bringt. Die

Zahl der .Manuskripte hätte sich leicht noch und

vielleicht hier und da mit Vortheil durch Be-

nutzung wenigstens einer oder zwei Handschriften

des India Office vermehren lassen, vor Allein

Nr. 2232 (die zwar eine sehr verworrene An-

ordnung der Gedichte enthält, aber immerhin

durch das Datum ihres ersten Theils, A. H. 825,

A. D. 1422, Anspruch auf Beachtung erheben

kann) und Nr. 203 (in der sich, ebenso wie in

Elliott 84 der Bodlciana, die in Add. 7 738 des

British Mus. nur bruchstückweise enthaltene Vor-

rede des anonymen Sammlers von A. H. 817,

A. D. 1414 vollständig findet). Bisher war uns

Dsehaläl-uddin Rümi’s Lyrik nur aus der Aus-

wahl von Vincenz von Rosenzweig, die sich

mehr durch schöne Verse, als durch sprachliche

und metrische Korrektheit auszcichnet, aus den

von Hammer in seinen „Schönen Redekünsten“

mit gewohnter Ungeniessbarkeit gegebenen Aus-

zügen und einzelnen trefflichen Nachdichtungen

Rückens bekannt. In der ausführlichen Ein-

leitung ist alles, was sich über die Lebensum-

stände von Dsehaläl-uddin Rümi’s seltsamem Freund

und Lehrer Schams-i-Tabriz, dessen Namen der

Dichter bekanntlich in seinen Ghazelen an Stelle

seines eigenen gesetzt hat, in den besten Quellen-
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werken findet, sorgfältig zusammengetragen, und

ausserdem mancher neue und interessante Punkt

der süfischen Doktrin, unter steter Vergleichung

mit dem Neuplatonismus und im Anschluss an

die betreffenden Ausführungen Whinfields in

seinen oben genannten Arbeiten beleuchtet wor-

den. Sehr erfreulich ist des Hgb.s durchaus

zustimmendes Urtheil über die grundlegenden

Ansichten Kremers hinsichtlich des Ursprungs

des mystischen Pantheismus der Perser, die auch

ich in meiner „Neupersischen Litteratur“ zum

Ausgangspunkt meiner Schilderung der Ent-

wickelung der mystisch -didaktischen Poesie ge-

nommen habe. Die in Appendix II beigefügten

vorzüglichen metrischen Uebersetzungen einiger

der behandelten Ghazelen lassen es bedauern,

dass Nicholson nicht mehr Proben dieser Art ge-

geben hat. In einem am Ende der Einleitung

angeregten Punkte, nämlich dass kafir des Reims

wegen käfar auszusprechen sei, kann ich ihm

nicht beistimmen
;

ein kafar existirt absolut nicht

und ist nach den Ausführungen Teufels über

Keimlieenzen in persischen Klassikern (in den

Bemerkungen zu meiner Ausgabe des Rfischanäi-

näma in ZDMG. Bd. 36, S. 98 f.) auch in den

zitirten Versen durchaus unnöthig.

Aberystwyth. (Wales). H. Et he.

G. Dottin, De eis in Iliade inclusis hominum

nominihus quae non unice propria nomina sunt.

Condatc Kedonum, Plihon ct Herve, 1896. XXX u.

103 S. gr. 8®

Dottin, der vor einigen Jahren eine Unter-

suchung über das Augment der zusammenge-

setzten Verba bei Homer veröffentlicht hat,

liefert in der voliegenden Schrift einen Beitrag

zur Lehre von der Namengebung in der Ilias.

Das Ergebniss der Arbeit ist freilich, was die

Ilias betrifft, negativ: es giebt eben keine

speziell homerische Onomastik. Es besteht kein

nennenswerther Unterschied zwischen der Namen-
gebung der Ilias und der späteren Zeit. Höchstens,

meint D., kann in der homerischen Zeit der ur-

sprüngliche Sinn der Namen noch deutlicher gefühlt

worden sein. Das lässt sich natürlich nicht be-

weisen und ist mir persönlich ganz unwahrscheinlich.

Ich bin überzeugt, dass auch damals schon die

etymologische Bedeutung eines Namens ebenso-
wenig wie heute jemandem ohne besonderen
Willensakt zu Bewusstsein kam (von Spitznamen
sehe ich natürlich ab, obgleich auch diese sehr
bald mechanisch gebraucht werden können). Die
genaue Durchmusterung der in der Ilias vor-
kommenden Namen, sofern sic unter D.s Ge-
sichtspunkt fallen, erfolgt von S. 18—64. Es
ergiebt sich, dass in der Hauptsache dieselben

1 ypen bestanden, wie im modernen Französisch
oder Deutsch. In dem daran sich anschliessenden
Kapitel behandelt D. die Betonung der Namen.
Diese unterscheiden sich häufig durch die Lage

des Accents von dem im übrigen identischen

Adjektiv oder Substantiv. Wir haben ’A^ooMwoc

neben flqao&tvY,<;, rXaöxoc neben fkauxö;, KXmo»

neben xXtttoc, Mu<5u>va neben pyicov usw., anderer-

seits ’Axtooapcvolo neben iruooApxvoz (vgl. S*oCojitv6?).

Es seien noch einige Einzelheiten erwähnt. Bei

der Besprechung der ‘Matronymiea’ auf

lässt D. auf einen Augenblick seine sonst durch-

gehend bewahrte Vorsicht im Stich: er ist ge-

neigt, aus ihnen eine Art Mutterrccbt zu er-

schliessen, und stützt diese Auffassung mit allen

möglichen Parallelen (ich vermisse die Pikten).

Allerdings lenkt er alsbald wieder ein und zwar

mit vollem Recht. Die 'Matronymica' beweisen

nur, dass die recherche de la paternite auch im

alten Griechenland manchmal ihre Schwierigkeiten

hatte. Zur Etymologie von ndpu; (S. XXII) ist

Kretschmer, Einleitung S. 184 zu vergleichen.

Der Name Büpo« (S. 46) hat mit Hesychs ßipoi

(d. i. ^uip&i) gewiss nichts zu thun. Ttüxpo;

(S. 37) gehört vielleicht in eine Kategorie mit

Koipavot, Mifav und dem nichtgriechischen llaXp;

(Kretschmer, Einl. 1 90 Anm. 2).

Berlin. E. Zupitza.

Hugo Dessauer, Die handschriftliche Grund-

lage der neunzehn grösseren Pseudo -Quintilin-

niseben Dcclamationen. Leipzig , B. G. Teubncr,

1898. VII u. 103 S. 8°. M. 3,60.

Eine kritische Ausgabe der grösseren Dekla-

mationen, die unter dem Namen des Quintiliao

auf uns gekommen sind, hat sich als ein dringen-

des Bedürfniss herausgestellt, seitdem besonder

durch die Untersuchungen von Ritter (1881) und

Hammer (1893) bekannt geworden ist, dass die

bis heute nicht ersetzte grosse Ausgabe Bur-

manns vom J.
1720 unseren Ansprüchen in

keiner Weise genügt. Einer Anregung von

M Schanz folgend, hat nun der Vf. in zwei-

jähriger, entsagungsvoller Kollationsarbcit im Aus-

lande die Ueberlieferungsgcschichte dieser Dekla-

mationen von Neuem untersucht und das Vcr-

hältniss der Handschriften zu einander, man kann

wohl sagen endgültig, klargestcllt. Gerade hierin

liegt die grosse Bedeutung dieser Arbeit ,
1C

mich unwillkürlich an die so ganz anders ge-

artete Notitia codicum Demostbenicorum ' on

Vötnel (1833/8) erinnert hat. Der fundamen-

tale Unterschied, der für die Fortschritte der

philologischen Studien überhaupt charakteristisc

ist, wird bei Dessauer dadurch begründet, dass,

von ihm die Handschriften nicht bloss besc nc

ben, sondern auch nach ihrer Kamilienzugehöng-

keit und nach ihrem Werthe geordnet sind. cr

Umfang der Untersuchungen erhellt schon *»us

dem Verzeichniss des vorhandenen I
landschriften*

matcriüls, das nicht weniger als 58 Nummern

umfasst: darunter befinden sich 25 Codices, * l

jj

D. zum ersten Male hcrangezogen hat. U ni *'

diese Handschriften, mit zwei besonders bezeici
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nttca Ausnahmen, sind von ihm, zum grössten

Tbeil an Ort und Stelle, eingesehen und ge-

prüft werden.

Die vorliegende Arbeit giebt im 1. Theile

die Beschreibung und Klassifikation der Hand-

schriften (Kap. 1—9), bespricht dann im 2. Thcilc

die maßgebenden Codices, die besonderen

Vorzüge der Klassen A und B und ihr Ver-

hältnis zum Archetypus, endlich die Eigen-

tümlichkeiten dieser Stammhandschrift unserer

ganzen l’eberlieferung (Kap. 10— 13), um dar-

aus kurz noch die Schlussfolgerungen für eine

künftige Herausgabe der Deklamationen zu

ziehen. Danach sind die vor Allem zu berück-

sichtigenden Handschriften der Gruppe A der

cod. Bambergensis saec. X, dessen Werth haupt-

sächlich auf der treuen Ucberlieferung des Arche-
typus, selbst an den fehlerhaften und unverständ-
lichen Stellen, beruht, und ein cod. Vossianus saec.

X XI, der als Vertreter einer neben cod. Ramb.
selbständigen Ucberlieferung in Bezug auf den
Grad der allgemeinen Korrektheit sogar den
Wzug verdient. Das fehlende erste Blatt des
Vossianus ersetzt seine getreue Abschrift, der aus
dem 12. Jh. stammende cod. Seldensis biblioth.

Bodleyanae. Aus der engeren Verwandtschaft
'ies cod. Hamb, ist noch ein cod. Möntepcssu-
bnus saec. XII. XIII zu erwähnen, der aus dem
Archetypus jener Handschrift selbständig seinen
Ursprung ableätet und deshalb auch, trotz seiner
Interpolationen, im kritischen Apparat Berück-
sichtigung beanspruchen darf; wenigstens sollten
die Lesarten der ersten Hand dieses Manuskripts
utgttbeilt werden. Die Klasse R wird haupt-
sachlicfa durch zwei junge Handschriften reprä-
*cnt,rt

’ den cod. Paris. 16 230 saec. XIV und
den cod. Sorbonianus saec. XV, deren Stamm-
<7« au f den gleichen Archetypus zurückfübrt,******* der Gruppe A: die Selb-

'’ ri ig dt des cod. Sorb. neben dem cod. Paris.

[1

n5

y.
lc raa” übrigens eingehender begründet.

,

:

e™ d,eser Handschriften, die trotz ihrer
jngctul und der Weiterbildung alter Verderb-** unt€rschfitzt werden dürfen, ist vor

virt! i
d

r
cb

1

hedi"gt
’ dass ihr Archetypus an

Zur u a'
beSSCr war

’ als dcr
j
enige von A.

I.

<J" 5tru
,'
lt 'on ’les gemeinsamen Stamm-

icr H ^'cbcn d 'e genannten Coüiees in

's

a“S: 'veB«“«ns geben die zahl-

(K]a
" A

,

un|l 11 kontaminirten Handschriften

Grtimil-

^

"c'
1 ^ wesentliche Ergänzung.Sät

’

e“ g™m*
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•
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m,( clKi Tm '>Unbte “'Jer den aus cod - Bamb.

ausfühn i'!™'''*
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die immerh'
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T
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mth
!
oh"e Weiteres bei Seite gc-

MWnm ,

CT"" ,arf
' smtl der cod - Paris. 7800

I saec. XII mit dem cod. Andegaven-

sis (Angers) saec. XII/XIII als Ergänzung für

die verlorenen Theile, ferner der cod. Audoma-
rensis (St. Omer) saec XV. Gleichfalls auf ein

vor cod. Bainb.
, aber hinter der Abzweigung

des cod. Voss, liegendes Exemplar von A geht

eine vierte Gruppe D zurück, deren gemeinsame
Abkunft durch eine Reihe von Auslassungen be-

wiesen wird. Ihre Stammhandschrift gab die

Ueberlieferung von A mit peinlicher Genauig-

keit wieder, wurde dann aber durch Kontami-

nation entstellt und in ihrem Werthc beeinträch-

tigt. Die Kontamination hat stattgefunden nach

einer Handschrift der Klasse B oder C: den Be-

weis für C kann ich nicht anerkennen. Die

„gewissenhafteste Prüfung aller Abweichungen“,

die nichts Neues geliefert habe (S. 39), glaube

ich zwar D. aufs Wort, obwohl er keine Be-

weisstellen anführt: doch wird er sie auch den

Benutzern seiner Ausgabe ermöglichen müssen,

indem er wenigstens die Lesarten des besten

Vertreters dieser Richtung, des cod. Perizonianus

saec. XIII, im Apparat berücksichtigt. Der Ur-

sprung der Klassen C und D ist ja nicht in einem

der erhaltenen Manuskripte gegeben, und ihre

älteren Vertreter reichen zeitlich über die besten

Codices von B hinaus : darum liegt jedenfalls

die Möglichkeit vor, dass auch in den konta-

minirten Handschriften gute Lesarten bewahrt

sind. Grundsatz ist es aber, dass der Kritiker

jedem auch nur in einem Theile selbständigen

Zweige der Ueberlieferung nachgehe, und dass

die abschliessende kritische Ausgabe die Nach-

prüfung des Verhältnisses der einzelnen Hand-

schriftenklassen zu einander gestatte. Das letztere

ist bei den pseudoquintilianischen Deklamationen

um so nothwendiger, als die Arbeit von D. in

der Mittheilung des Materials zuweilen mehr als

billig zurückhaltend gewesen ist. Für eine spä-

tere Editio minor mag dann die Beschränkung

auf die je zwei besten Handschriften der Gruppen

A und B genügen. — Im Uebrigen verweise ich

noch auf Kap. 6, das in der ausserordentlich

fleissigen Behandlung der redigirten und inter-

polirten Handschriften aus der Humanistenzeit

werthvolle Beiträge zur Geschichte der klassi-

schen Studien giebt: für die Kritik der Dekla-

mationen springt natürlich wenig heraus. Und

nun Glück auf! zur Ausgabe.

München. Engelbert Drerup.

P. J. Möbius, Ucber das Pathologische bei Goethe.

Leipzig, Johann Ambrosius Harth, 1898. VIII u.

208 S. 8 U
. M. 2,40.

Ein hochangesehener, vielerfahrener Nerven-

arzt geht hier den Spuren des Pathologischen in

Werken und Wesen unsres grössten Dichters

nach. Während die Gestalten Shakespeares, die

krankhafte Geisteszustände zeigen: ein Lear, ein

Hamlet und eine Ophelia die medizinische Fach-

wissenschaft längst und zu wiederholten Malen
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veranlasst haben, das Bild des Dichters mit dem
erfahrungsmässigen Krankheitsbild zu vergleichen,

war in der grossen Goethelitteratur ein ähnlicher

Versuch noch nicht vorhanden. So verdient die

Schrift von Möbius schon deshalb erhöhte Auf-

merksamkeit, weil sic den Meister von einer

neuen Seite betrachtet; aber auch der gründ-

lichen Sachkenntnis*, der ruhigen Objektivität

und dem sicheren Gefühl für die dichterische

und menschliche Art Goethes, die sich darin

offenbaren
,

muss volle Anerkennung gezollt

werden.

Von Goethes Anschauung über das Verhält-

nis» von Geist und Körper geht die Schrift nach

einer kurzen allgemein orientirenden Einleitung

aus. Er ist wohl nicht so unbedingter Dualist

gewesen, wie M. annimmt. Wenigstens spricht

dagegen der starke Einfluss, den er der Ver-

erbungstheorie einräumte; wenn er z. Ö. sagte:

„Es lasten solche Massen von Krankheitsstoff

auf mir seit 3000 Jahren; man gewahrt deutlich,

wie sich das Konventionelle, das EinbHdigc da-

zwischen schiebt, 4* und ebenso seine Auffassung

der aristotelischen Entelechie, die sich am klar-

sten in der Anzeige von Stiedenroths Psychologie
kundgiebt.

M. betont mit Recht, dass Goethe wie gegen
Krankhaftes überhaupt, zumal gegen die Betrach-
tung von Geisteskranken eine starke Abneigung
empfand, er giebt eine Uebersicht von dem Zustand
des Irrenwesens in Frankfurt und Sachsen-Weimar
zur Zeit des Dichters, zählt die krankhaften Na-
turen auf, mit denen dieser nachweislich in engere
Berührung gekommen ist, die Einflüsse, die er in

dieser Richtung etwa aus der Lektüre und durch
den Verkehr mit Aerztcn erfahren konnte, und
erörtert schliesslich die Bedeutung der Worte
„Hypochonder“, „Melancholie“, „Wahnsinn“,
„Narrheit“ in Goethes Sprachgebrauch. Hier
wäre freilich das Eigcnthüinlichc des guethischcn
Gebrauchs erst durch einen Vergleich mit der
Anwendung derselben Wörter bei Anderen her-
vorgetreten, und es hätten noch andere, ver-
wandte Begriffe, zumal „dumpf“ und „absurd“,
sowie die „problematischen Naturen“ mit heran-
gezogen werden sollen.

Die Betrachtung der krankhaften Gestalten
in Goethes Werken liefert den Beweis, dass es
ihm an exakter Kenntniss der geschilderten Zu-
stände fehlte, und dass sie fast nur nach den
damals herrschenden Begriffen von Ursachen und
Verlauf der Geistesstörungen gezeichnet sind.
Ausnahmen bilden höchstens die Figuren des
irren Schreibers im „Weither“, des Grafen im
„Meister“ und vor Allem der Huld des „Tasso“,
lür dessen tragischen Ausgang zu unsrer Genug-
thuung auch M. von seinem Standpunkte aus mit
neuen Gründen eintritt. Mignons Leiden ist ge-
wiss dichterisch frei erfunden, die Figur selbst
aber darf nach Rosenbaums Feststellungen nicht

mehr eine „reine Phantasie- Gestalt“ genannt

werden.

Der im „Meister“ (llempel 17, 423) geschil-

derte Fall von Aphasie mit rechtsseitiger Läh-

mung hätte wohl ebenso wie die Marie des

„Clavigo“, der Prinz Pallagonia und das toDe

Prinzcsschen der italienischen Reise und der

„Grosskophta“ eine Erwähnung verdient.

Der zweite Tbeil des Buches gilt der Dar-

legung des Pathologischen in Goethes eigner

Person. Selbstverständlich durfte dabei die erb-

liche Belastung von den Vorfahren her nicht über-

gangen werden, und M. kommt hierbei zu dem

Ergcbniss, dass eine „Ableitung“ Goethes aus

seinen Eltern nicht gelinge. Er wendet seine

Blicke auch auf die Generation der Grosseltern,

in der sich doch eine Anzahl von bemerken*-

werthen Vorzeichen der goethäschcn Art linden,

von denen M. mehrere nicht erwähnt: den Kunst-

sinn und die musikalische Begabung des väter-

lichen Grossvaters, der nach einer, freilich trüben,

Quelle über seinen llochmuth von Sinnen ge-

kommen sein soll, den sicheren Wahnsinn eines

seiner Söhne, den wahrscheinlichen eines andern.

Für die Jugendgeschichte hätte eine inten-

sivere Ausnutzung der Leipziger Briefe manches

Wichtige ergeben, ebenso waren für die spätere

Zeit, zumal die ersten Weimarer Jahre, die 'I age-

bücher zu Rathe zn ziehen. Indessen ist auch

ohne diese Hilfsmittel schon viel des Neuen und

Bernerkcnswerthen unter dem Auge des scelen-

kundigen Arztes aus dem längst bekannten Ma-

terial hervorgetreten, zumal die scharfsinnigen

Vermuthungen über die Natur der beiden Blut-

stürze von 1768 und 1830, über die I odes-

ursache Goethes und die Natur und das Ende

des Sohnes. Was M. über die Perioden der

Erregung in Goethes Leben sagt, die zugleich

die Höhepunkte seiner poetischen Produktion

waren, führt uns unmittelbar zum Innersten sei-

nes Schaffens, auf das dieses \-erdien stvolle Buch

auch im Uebrigen so viel helles, nirgend trüge-

risches Licht fallen lässt.

Leipzig. Georg Witkowski.

Geschichtswissenschaften.

Adriano Cappelli, Dizionario di Abbrcviaturc

Latine ed Italiane. [Manuali Hocpli.J Mailand»

Ulrico Hoepli, 1899. LIV u. 433 S. 8°. Geb. L.

Der Vf. giebt uns in guter Ausstattung,

handlichem Format und zu billigem Preis ein

Hilfsmittel, dessen wir zum Betrieb der Paläo-

graphie nothwendig bedürfen und in neuer Be-

arbeitung seit längerer Zeit entbehren. Die Ein-

leitung behandelt in engem Anschluss an die

gewandte Systematik Cesare Paolis in zusammen-

hängender Darstellung das Kürzungswesen der

lateinischen Schrift. Das eigentliche Lexikon

X
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hält sich in seiner Anordnung an das beste —
übrigens auch von Cappelli lange nicht er-

reichte — Vorbild, an Walthers Lexicon diplo-

maticum. Demgemäss steht zunächst in guten,

sauber ausgeführten Faksimiles die Kürzung
selbst, ihr folgen die Transscription des in ihr

enthaltenen Schriftbestandes, die Auflösung und
die Zeitbestimmung. An diese letzte Kolumne
knüpfe ich zunächst an, denn sie scheint mir die

bedenklichste. Es giebt Kürzungen, die, aus
Römerzeit überkommen, sich durch das Schrift-

wesen des ganzen Mittelalters mit grosser Stäo-
digkeit halten; ihnen gegenüber stehen andere,
die im Laufe der Zeit die Form und, was wich-
tiger ist, die Bedeutung ändern, und wieder
andere, die durch ihr Aufkommen sowie durch
die Art und Technik der Kürzung zum wichtigen
Kriterium für die Altersbestimmung von Hand-
schriften werden. Soll das Kürzungsverzeichniss
praktisch zuverlässig und wissenschaftlich ver-
»erthbar sein, dann darf es der Verfasser nicht
dem Ungefähr anheimstellen, wo und wann er
seine Belege zusammensuebt, sondern er muss
wenigstens die wichtigeren und gebräuchlicheren
Kurzungen möglichst auf ihr nachweisbar frühe-
stes \ orkommen zurückverfolgen. Die Erfüllung
ueser Porderung ist weder so umständlich
»och so schwer, wie sie auf den ersten Blick™ sc

>

hemcn m'tg. Von den ältesten und
beten Mamskel-Handschriften liegen uns ver-
Wtmssmässig zahlreiche Schriftproben vor, in
cn .Notarum laterculi“ sind Kürzungen dieser

i

Z"' zu Einern guten Tbeil gesammelt,

Ha H •/
< aS ^tere Kürzungswesen wichtigste
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- sichern er, was C. leider

*ondenr
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rg ,ch
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tProt> '= 1» allein allerdings

Handschriften"
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dic5C Gr™dl^e
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warenScTri,
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Kirzuage„
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0n ^bester Zeit an ständig
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Jul
seit die*/7^,

°der XV “ möglichst
L,t erst neu hinzutretenden

Kürzungen einzuschränken. Von diesem Gesichts-
punkte aus lässt C.s Buch allerdings sehr viel
zu wünschen übrig. Das spätmittelaltcrliche
Material ist bei ihm statt Ergänzung Grundlage,
das frühere statt Grundlage Aufputz. Die Alters-
bestimmungen „sacc. XIV, XV“ überwiegen in

unverantwortlicher Weise. Zu den ältesten,

häufigsten und der Form nach ständigsten Kürzun-

gen gehört beispielsweise grä = gratia; C. be-
legt sie mit Beispielen aus dem Ende des 11.
und 15. Jh.s! Dass g, r und a ihre Formen im
Lauf der Zeit ändern, hat doch mit der Syste-
matik der Kürzungen nichts zu schaffen. Kürzun-
gen wie R mit durchgelegtem Strich = res oder
I mit durchgelegtem Strich = inter, die im 6. Jh.
schon nachweisbar sind, belegt er aus dem 8. Jh.

;

pnia = penitentia s. XV (nachweisbar s. XIII)

mia = miscricordia s. XV (nachweisbar s. XI);

allerdings belegt er daneben miam = miseri-

cordiam aus dem Ende des 10. Jh.s, aber das
Faksimile weist eine Schriftart auf, die frühestens

dem Ende des 13. Jh.s angehören kann (doppel-

bauchiges fl/); hier liegt also Druckfehler oder
grober Irrthum vor. Welchen Wertb hat es

ferner, die bekannten Kürzungen von per, prae
und pro, die ihren Ursprung auf die Tironiscben

Noten zurückleiten, aus dem 11. und 12. Jh. zu

belegen oder festzustellen, dass nr in der Mitte

des 13. Jh.s noster und nri im 15. Jh. nostri

heisst? Die in der Maiuskclscbrift übliche Kürzung
für vel (ü) ist gar nicht angeführt; das schon

im 6. Jh. vorkommende ut lernen wir aus dem

1 4. Jh. kennen. quo ist im Schriftwesen des

früheren Mittelalters die Kürzung für quoniam,

später wird sie für quomodo gebraucht; die

Grenze für die Umdeutung bildet, soviel ich

weiss, etwa die Mitte des 13. Jh.s; bei C. ist

quo = quomodo erst aus dem 15. Jh. belegt,

ein Versuch der Abgrenzung gar nicht gemacht;

ebensowenig bei tm = tarnen im Kürzungswesen

der Maiuskelschrift gegenüber tm = tantum der

Minuskel, lat = latere belegt er aus dem 14.

Jh., während er es ein halbes Jahrtausend früher

in seinen italischen Privaturkunden massenhaft

zu finden vermochte. Die wenigen Beispiele

mögen genügen; ihre Zahl Hesse sich beliebig

vervielfachen.

Vollständigkeit ist bei einem solchen Werk
weder zu erreichen noch zu verlangen; von be-

sonders im späteren Mittelalter häufig vorkom-

menden Kürzungen verzeichnete ich mir das

Fehlen von huioi = huiusmodi und regrm = re-

gistrum, dementsprechend regrata = registrata

(von Birk in der Ausgabe des Johannes de

Segovia als „regratiata“ aufgelöst). Anderer-

seits ist es völlig werthlos, Dinge aufzunehmen

wie A = Ambrosius, Augustinus oder Alex. =
Alexander. Wenn C. alle in Urkunden und Ur-
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kundcnabschriften durch Initialen gekürzten Eigen-

namen verzeichnen wollte, würde er viel zu thun

haben und überdies ganz vergebliche Arbeit

verrichten, weil sich Niemand darüber bei ihm

Raths erholte. Auch mito = merito (S. 192)

gehört nicht herein, so wenig wie so und so viele

andere Wörter, bei denen keine besondere, son-

dern nur die ganz allgemeine systematische

Kürzung für die Silben „er“ oder „ur“ vorliegt.

Eine andere Frage ist die, ob die notorisch

fehlerhaften Kürzungen, die besonders in der

flüchtigen Schrift des späteren Mittelalters durch

Verschreiben oder Versehen hier und da auf-

tauchen, im Kürzungslexikon zu berücksichti-

gen sind. Meines Erachtens keineswegs; denn

sie führen nur irre und schaffen dadurch mehr

Schaden als Nutzen. Ist thatsächlich ,
wenn wir

C. trauen dürfen, einmal im 15. Jh. quo für

quando und qn für quoniam verwendet, so ist

dies günstigstenfalls in einem vernünftig ausge-

wählten Variantenapparat, nicht aber in dem als

Führer durch die Systematik der Kürzungen

bestimmten Text zu berücksichtigen.

Auch gegen die Transscription des Schrift-

bcstandes habe ich eine gewichtige Einwendung:

das offene übergeschriebene a und das überge-

schriebene i sind auch dann als vorhandene Buch-

staben zu transscribiren, wenn sie mehr oder

minder entstellt und verschnörkelt erscheinen;

so ist, um nur ein Beispiel herauszugreifen, r1

eine kräftige, aber vom Standpunkt des Systems

ganz korrekte Kürzung für regula, r = regula

aber, wie C. transscribirt, ganz unregelmässig.

Auch unrichtige Auflösungen sind hie und da

untergelaufen; besonders unterliegt die Zusammen-
stellung

,
die C. S. 27 5 ff. von den Kürzungen

für quae, qui, quid, quod, quam und quem giebt

(

q

mit durchstrichencm Schaft = qui kennt er

wieder aus dem 15. Jh.!), den allersehwcrsten

Bedenken. Gerade hier ist es von grösster Wich-
tigkeit, dem Schüler oder Benützer die genaue
Systematik zu vermitteln. C. kennt diese aber
entweder selbst nicht, oder er hat sie dadurch,

dass er allen Irrthümcrn einzelner Handschriften

nachlief, vollständig verwirrt.

Jeden einzelnen Buchstaben eröffnet eine lange

nicht vollständige, aber zum Thcil recht gute

Zusammenstellung der verschiedenen Buchsiaben-
formen und Kursivverbindungen

;
beim T liel

mir auf, dass charakteristische Formen der römi-
schen und oberitalischen Urkunden fehlen; die

angebliche KursivVerbindung „ad* (S. 1) kann
kein Paläograph der Welt als solche lesen;
sie ist wohl verzeichnet.

Zum Schluss folgen einzelne besondere Zu-
sammenstellungen; zunächst eine von Kürzungen
durch konventionelle Zeichen, gegen die sich im
Einzelnen so manches cinwenden licsse. Vor
Allem sind hier die auf dem Tironischen „von“
beruhenden Kürzungen zu streichen, da der Vf.

die Grundform bereits unter C eingereiht hatte;

ebenso unangebracht ist an dieser Stelle das

mtnier
m

,
und die Schreibung von „subscripsi“ in

Tironischen Noten ist keine „konventionelle

Kürzung“, sondern eine Schreibung in ganz an-

derer Schriftart, die er entweder überhaupt voll-

ständiger geben oder wohl richtiger, mit Aus-

nahme der allgemein übernommenen Tironischen

Zeichen, ganz aus dem Spiele lassen musste.

Es folgen darauf „Abbrcviature di Medicina“.

Die Zusammenstellung ist sehr interessant, wird

aber, wie ich fürchte, mehr Bewunderer als Be-

nützer finden. Von den Medizinern bleibt ihm

im nächsten Jahrzehnt deshalb doch keiner von

der Bazillenjagd zu Haus, und uns Anderen liegt

die Edition medizinischer Handschriften recht

fern. Und doch hat C. hier und durch einzelne

Beifügungen im allgemeinen Verzeichntes („abbreu

giuridica“, „nei necrologi“) in richtiger Erkennt-

niss einen neuen Weg gewiesen. Nur die all-

gemeine Systematik steht fest, über sic hinaus

bilden sich in Urkunden und Handschriften, nach

Inhalt und Entstehungsort gesondert, verschiedene

Bräuche heraus. C. selbst bemerkt, dass / in

Nekrologen als Kürzung für „laicus“ oder „laica

auftritt; er unterlässt es aber, zu bemerken, dass

ebenda w „monachus“ bedeutet (und die erschei-

nen in Nekrologen denn doch naturgemäss häu-

figer als die laici!); die gleiche Kürzung aber

bedeutet im Kalendar „martyr“ (martyris) und

im Urbar „marca“ oder „modius“. Auf wenigen

Spalten Hessen sich in übersichtlicher und für

den Benützer höchst willkommener Weise alle

besonderen technischen Kürzungen der italienischen

Notariatsurkunden Ausscheiden, ebenso die der

Kalendare, der Nekrologien, der Urbare, der ju-

ristischen Handschriften, der Papsturkunden, der

Register. Es ist ein schwacher Trost für den

Bearbeiter von Papstregistern, wenn er das

massenhaft vorkommende gekürzte d. t. p. 5i

m. q. = „discretioni tue per apostolica scripta

mandamus quatenus“ an sieben verschiedenen

.Stellen des Alphabets zusammensuchen und liber-

al] noch die richtige Bedeutung aus einer Rri e

von möglichen anderen sich herausholen muss.

(Eine gerade für das italische Schriftwesen so

wichtige Publikation wie Dcnifles „Specimtna

Regestrorum Romanorum pontificum“ hat

übrigens gar nicht benützt!) Eine solche: Aus ‘

Scheidung aller besonderen technischen Kürzun

gen könnte das Hauptverzeichniss ganz wesent-

lich entlasten und nach allen Seiten hin Klarict

schaffen.

Auf ein Verzeichniss von römischen und ara

bischen Zahlzeichen folgt dann noch eine u

sammcnstellung von Monogrammen. Es ist c 'n

trauriger Schluss! Die Arbeit des Vf.s verflacht

hier zu heillosem Dilettantismus! Die inschriftlich

in drei römischen Kirchen erhaltenen Monogramme

Hadrians 1., Leos III. und Nikolaus I. stehen mit
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mit dem lirkundcnwesen dieser Päpste in keiner

Rezichung und führen daher an dieser Stelle nur

irre, und Karl d. Gr. ist mit zwei Monogrammen

bedacht (Nr. 10, 30), von denen eines unechter ist

als das andere; das einzige echte fehlt natürlich!

Erstens haben diese Dinge mit dem Kürzungsver-

zcichniss durchaus nichts zu schaffen; sollen sie

abervon irgend weichem Nutzen sein, dann bedurfte

es wenigstens einiger Vollständigkeit und vor Allem

eines Anlaufs zur selbständigen Kritik.

Bei der ersten Auflage ist uns der Vf. bei

allem Fleiss Vieles schuldig geblieben; soll die

zweite gut und wirklich brauchbar werden, dann

hat er an Vertiefung und Sichtung des Stoffes

ein Uebriges nacbzuholen.

Berlin. M. Tan gl.

Paul Tschackert, Magister Johann Sutcl (1504
— 1575), Reformator von Göttingen, Schweinfurt
und Northeim, erster evangelischer Prediger an der
heutigen Universitäts- Kirche zu Göttingen. Mit Be-

nutzung vieler unbekannter Handschriften. [Abdr.
aus »Zeitschr. der Gesellschaft f. nicdersachs. Kirchen-
Geschichte“. 11.) Braunschweig, A. Limbach, 1897.
143 S. 8*. M. 1,50.

Sütels Name gehört der Reformationsge-
schichte von Göttingen, Schweinfurt, Aliendorf
und Northeim an. Ueber seine Schweinfurter
Thatigkeit (1542—47) hatte bereits

J. M. Sixt
in seiner Reformations-Geschichte der Reichs-
stadt Schweinfurt 1 794 gute Nachricht gegeben;
was H. Chr. Beck darüber hinaus in seiner Bio-
graphie (Schweinfurt 1842) geboten, erwies sich
•n den auf die Wirksamkeit in Niedersachsen
czüglichen 1 heilen als durchaus verbesserungs-

bedürftig. Tschackert hat nun mit Benutzung
zahlreicher Archivalien für den doppelten Göt-
tsngcr Aufenthalt Sütels (1530— 42 und wieder

~ 55
) reichlicbes Material zu Tage ge-

!f*?i
för N<>rtheim (1555-75) fehlt es auch

last völlig an Quellen. S. 73—129 theilt
«r dm von ihm benutzten Dokumente theils wört-

.
' thc

jJ* '.

n Regestenform mit, darunter die
enen Göttinger Disputationsthesen vom 3 1

.
Jan.

.• l
UlL"^ ^er*cbt über die Anfänge des evan-

,rche'"vese"s i" Göttingen, eins Göt-

fen’a vun 1550 und Sutels
:>• rdnung bilhgendes Bedenken, Aktenstücke

ülier
^0Dd ‘kt ™t MörKn, seine Artikel

Vota,;

as

,

des Superintendenten und das
juttonsrecht, seine Rechtfertigung des von

Srlbstm .

K
|

genen Weltlichen Begräbnisses eines

Far diese Vertffcnt -

WuoriLr
‘ dcs Dankes der Reformations-

sriner ,
r |

?e''’ISS sem
- Der darstellende Tbeil

Cütun.-
“‘Chnet rait Liebe das Bild des

WfLh v
rmators

, freilich auch mit e >ncr

in dem So trltt Tscb -

,kt z 'vlschen Sutcl und Mörlin dochw°hl etwas zu sc^ncH auf des Ersteren Seite

und zeichnet den Gegner in den schwärzesten
Farben. Was hat denn Mörlin gethan? er hat

sich als Superintendent dagegen gewehrt, dass

der Rath einen Geistlichen auf blossen Verdacht

hin, ehe dessen Schuld erwiesen ist, während
dieser vielmehr seine Unschuld betheuert, absetzt

und Sutel in dessen Stelle vocirt; war sein

Protest gegen solches Verfahren nicht seine

Pflicht? und ist er zu schelten, dass er Sutel

warnte, auf diesem Wege sich in ein Amt ein-

zudrängen? Und nun antwortet Sutel mit Schmäh-
worten gegen Mörlin (S. 105), die doch auch

in Anbetracht der derben Sprache des 16. Jh.s

etwas Verblüffendes haben; und das geschieht

in einem Schreiben an den Rath — Tscb. be-

zeichnet es befremdlicher Weise als ein »ver-

trauliches“ Schreiben, aber seit wann korrespon-

dirt man denn mit Behörden „vertraulich“?

Jedenfalls verstehe ich nicht, dass Tsch. an

seinem Helden die Friedfertigkeit und Milde so

hoch rühmt; auch die unverblümt grobe Art,

wie er S. 120 über den Geistlichen herfährt, der

ihn wegen seines Begräbnisses eines Selbst-

mörders angegriffen hatte, lässt eine besondere

Friedfertigkeit nicht erkennen. Dass Sutel mit

dem Rath zusammen sich vor dem Interim äusser-

lich beugt und mit geschickter Windung bei

Herzog Erich den täuschenden Schein zu er-

wecken weiss, als habe man des Kaisers Gebot

befolgt, während der offene Gegner des Interims,

Mörlin, hinausgedrängt wird, erscheint hier gleich-

falls in solcher Darstellung, dass alles Licht auf

Sutel, der Schatten auf Mörlin fällt. So viel

ich sehe, müsste stärker hervorgehoben werden,

dass Sutel der Mann der Rathspartei war; auch

im Vokationsstreit drückt er das Recht der

Gemeinden herunter zu Gunsten des Rathes. —
S. 30 wird der Text Luk. 19, 41 ff. als „Epistel“

des 10. p. Trin. bezeichnet. S. 48 ist über-

sehen, dass das Evang. Matth. 8 das des 3. Sonn-

tags p. Epiph. ist, aber nicht des 1. p. Epiph.,

Sutel trifft also auch erst 14 Tage später, als

Tsch. rechnet, in Göttingen ein. Sollte nicht

S. 93 untrost in unkost zu verbessern sein?

S. 108 1. tdr/iat* st. xv^tma und 109 cx sententia

st. es s.

Breslau. G. Kawcrau.

Geographie, Länder- und Völkerkunde.

J. B. Nordhoff, Römerstrassen und das Del-

brückerland. Münster, Regensberg, 1898. 48 S. 8“.

M. 1,60.

Die Schrift verdankt den Vorarbeiten für

eine vom Vf. gemeinsam mit Dr. Westhoff be-

arbeitete prähistorische Karte Westfalens ihre

Entstehung. Auf Grund der Eintragungen prä-

historischer, römischer und mittelalterlicher Fund-

stellen, sowie der Ueberreste ehemaliger Wege,

Landwehren und Flurgrenzcn sucht Nordhoff
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eine Reihe alter Verkehrswege im südöstlichen

Westfalen, besonders aber die Strasse festzu-

stellen, welche Germanicus bei seinem Besuche

des Varusscblachtfcldes i. J. 15 n. Chr. benutzt

und angelegt habe. Er sucht sie in der Rich-

tung Delbrück- Haustenbeck- Horn. Wenn auch

die für den römischen Ursprung der naebge-

wiesenen Reste angeführten Gründe nicht immer

überzeugend sind
,

so verdienen die ersteren

selbst doch Beachtung und fordern zu einer

Nachprüfung mit dem Spaten auf, die der Vf.

auch selbst wünscht.

Frankfurt a. M. G. Wolff.

Staats- und Sozialwissenschaften.

August von Bulmerincq, Die Verfassung der

Stadt Riga im ersten Jahrhundert der Stadt.

Ein Beitrag zur Geschichte der deutschen Stadtver-

fassung. Leipzig. Duncker & Humblot, 1898. XIII

u. 144 S. 8°. M. 3,60.

Eine Verfassungsgcschichtc Rigas darf aus

dem Grunde auf ein allgemeineres, über den bloss

provinziellen Gesichtskreis hinausgehendes Inter-

esse rechnen, weil das deutsche Städtewesen itn

alten Livland eine ganz eigenartige Entwicke-

lung genommen hat. In diesem deutschen Kolo-

niallande gewannen die Gilden allmählich eine

politische Bedeutung, welche sie in den Städten

des deutschen Mutterlandes nicht hatten. Ana-
logien für diese Livland eigenthümlichen Verhält-

nisse linden sich nur in westfälischen Städten

wie Dortmund, Soest, Höxter. Zu den westfäli-

schen Städten, insbesondere zu Soest und Mün-
ster, standen die livländischen in besonders
nahen, indessen bis jetzt noch wenig aufgeklär-

ten Beziehungen. Die Grosse und die Kleine
Gilde in Riga, d. h. die Kaufmanns- und Hand-
wcrkergilde, nannten sich auch „die Stuben von
Münster und Soest“. Aehnlich wie in einigen
westfälischen Städten schlossen sich auch in Riga
alle Handwerkerinnungen zu einer Gesarnmtgilde,
der Kleinen Gilde, zusammen, die dann als solche
der Grossen oder Kaufmannsgilde gegenüber-
stand. Das Eigentümliche in der Entwickelung
des livländischen Städtewesens besteht nun darin,
dass schliesslich die ganze Bürgerschaft in die
Korporationen der Gilden aufging. Die Bürger-
schaft Rigas war organisirt als Grosse und Kleine
Gilde. Aus den Reihen der ersteren rekrutirte
sich der Rath der Stadt durch Kooptation. Rath,
Grosse und Kleine Gilde bildeten die drei poli
tischen Stände der Stadt, eine Verfassung, welche
in Einzelheiten modiilzirt und modernisirt, sich
doch im Wesentlichen ungebrochen bis zur Ein-
führung der russischen Städteordnung i. J. 187 7
erhalten hat. Als Korporationen ohne politische
Rechte bestehen die Grosse und Kleine Gilde
auch heute noch fort, während der Rath i. J.1889 aufgelöst worden ist. — Wf

ie nun eine

von einem deutschen Bischöfe nach dem Muster

anderer deutschen Städte gegründete Stadt eine

so eigenartige Verfassung entwickelte, wie ihre

Ausbildung durch die besonderen Verhältnisse

Livlands und die nahe Berührung mit den nor-

dischen Städten und Gilden beeinflusst wurde,

dies zu zeigen, musste von vornherein als eine

lohnende und dankbare wissenschaftliche Aufgabe

erscheinen. Leider ist aber das Material über-

aus spärlich. Die Entwickelung zur ausgebilde-

ten Gildenverfassung vollzieht sich seit dein

14. Jh. im Dunkeln. Ihre einzelnen Momente

anzugeben, ist bisher nicht möglich gewesen.

Mit diesem Umstande hängt es wohl auch zu-

sammen, dass der einzige grössere Versuch einer

Rechts- und Verfassungsgeschichte Rigas, „Die

Stadt Riga im 13. und 14. Jh.“ von F. G.

v. Bunge (Leipzig 1878), die Darstellung nur bis

zu dem im Titel genannten Zeitpunkte führt,

ohne die späteren Verhältnisse zu berühren.

Eine wissenschaftlich werthvolle Uebersicbt der

Verfassungscntwickelung Rigas hatte einige Jahre

vorher J.
Keussler („Beiträge zur Verfassungs-

und Finanzgeschichte der Stadt Riga“, Riga

1873) gegeben. Doch lag eine erschöpfende

Behandlung aller einschlägigen Fragen nicht in

seinem Plane. Das grosse Werk von Wilhelm

Stieda und Constantin Mettig „Schrägen der

Gilden und Aerater der Stadt Riga bis 1621“

(Riga 1896) behandelt in seinem darstellenden

Tbeile doch fast ausschliesslich die Gewerbe-

verhältnisse. Es ist darum mit Freuden zu be-

grüssen, dass ein Spezialist auf dem Gebiete

der deutschen Rechtsgeschichte sein Interesse

der Verfassung Rigas gewidmet hat und sie von

Grund aus wissenschaftlich zu erkennen und dar-

zustellen unternimmt. Schon 1894 veröffentlichte

Bulmerincq den „Ursprung der Stadtverfassung

Rigas“. Die Arbeit fand einerseits hohe Aner-

kennung, andererseits heftigen W'idersprucb. Der

letztere richtete sich vornehmlich gegen B.s

Hypothese, dass Riga seine freie Verfassung und

die Einsetzung des Rathcs an Stelle des bisher

durch den bischöflichen Vogt geübten Stadt-

regiments einer Empörung der Bürger gegen

den Bischof Albert, den Gründer der Stadt, zu

verdanken habe. Die vorliegende Arbeit, aul

den Ergebnissen der ersteren fussend, schildert

die Verfassung Rigas bis 1330, in welchem

Jahre Riga der Herrschaft des Deutschen Ordens

unterworfen wurde. Sie reicht also nicht weiter

als das vorhin erwähnte Buch Bunges, und das

charakteristische Merkmal der ausgebildeten rig.t-

schen Verfassung, die verfassungsmässige Stellung

der beiden Gilden, liegt noch ausserhalb ihres

Rahmens. Doch darf die Erwartung ausge-

sprochen werden, dass der Vf., obgleich er jede

Andeutung darüber vermeidet, seine Arbeit fort'

setzen und auch die spätere Gildenverfassung zur

Darstellung bringen wird.

Dujitt j: ertj*#
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Indem behandelten Zeitraum unterscheidet sich

die Verfassung Rigas durch nichts Wesentliches

von der anderer deutschen Städte, v. B. vertritt

die Markttheorie, nach welcher im vorliegenden

Falle Bischof Albert am Flüsschen Righe i. J.

1201 einen Markt anlegte und Kaufleute an

diesem ansiedelte. Der Markt, noch keine Stadt,

gewann rasch grosse Bedeutung. Die Kaufleute

and Handwerker sollen sich zu einer grossen

Gilde zusammengethan haben, an deren Spitze

scniorcs standen. Durch die schon erwähnte
Empörung von 1221 hätten die Mitglieder der
Gilde dann die bischöfliche Herrschaft abge-
schüttelt; ihre Seniores seien Rathmannen ge-
worden, die Gilde habe sich zur Bürgerschaft
ungebildet. So wurde aus dem Markt „tho der
Righe 0

die Stadt Riga; die Befugnisse der
Bürgerschaft, wie die Wahl des Rathes und des
Vogtes, gingen bald auf den Rath über, so dass
•Jie Bürgerversammlung selbst allmählich alle reale
Bedeutung einbüsste und zur „Bursprake“ zu-
sammenschrumpfte, in welcher der Bürgerschaft die

Regierungsmaassnahmen des Raths mitgetheilt
wurden. Der Rath bestand aus 12, später 16
auf ein Jahr gewählten Mitgliedern. Da Wieder-
wahl zulässig war und die Regel wurde, so
blieben die Rathsherren später zeitlebens im
Amt. Mit grossem Scharfsinn und Flciss hat
dtr \ i. alles zusamniengebracht und gegenein-
linier abgewogen, was Urkunden und Chroniken

i

r Verfassungsverhältnisse des ersten Jahr-
'"»1ms der Stadt ergeben. Viele altherge-
tMchte Imbflmer werden berichtig«. Die balti-
tfht, provinzielle Geschichtsforschung verdankt

Vf* reiche Anregung und in mancher Be-

“TS e,n= vertiefte Erkenntnis der behandelten
techtsgesch ichtlichen Verhältnisse. Im Einzelnen

TT SeEen su manche Aufstellungen v. B.s
«tebltche Bedenken eingewendet werden. Das
Vorhandensein einer alle Kaufleute und Hand-™»'r umfassenden Gilde vor 1321, der Auf-

TM TU**™ Ja^res ' 4ie Umwandlung von

Ja

U0 ‘’en ‘nrcs Bürgerschaft und Rath

,

crwiesene Tbatsachcn doch nicht

'|.

e
,

d'e vom Vf. behauptete ur-

Amr-r?

IChe

,

Namen,0sigkelt der Gründung Bischofs

tbo dcrRirt
ni*Ch 'hrer Belcgenh<:it »sut

Kighe genannt worden sein soll
“"tde hier

diese Pra _
eme cm8t:llende Diskussion über

"bera
*'

dt,>en Einzelfrag«

aber ..„et,

86" Weit föhren - Wie man sich

...
2“ dlcscr und jener von v. B. behnn-

stellen
sein Hi.nl,

• “7 n,ag> *1* Ganzes ist

Geschieh«,. T *j‘rklich w«rd' 'oller Beitrag zur

sein Ererbe'

er deuts<dlen Stadtverfassung, und

Vedäj,
'°cn ejlcutct für die Erkenntniss der

Pomchrit«,
eeschlchte Rigas einen wesentlichen

SchweWcr'n i. M,
A. Bergengrun.

Rechtswissenschaft

Alfred Müller, Die Entwicklung des Erfindungs-
schutzes und seiner Gesetzgebung in Deutsch-
land. München. J. Lindauer, 1898. I Bl. u. 80 S.

M. 2.

Die vorliegende Broschüre zeigt in recht

lehrreicher Weise, welche historischen Durch-
gangsstadien der heutige Patentrechtszustand im
Deutschen Reiche machen musste. Der Vf. schei-

det seine Auseinandersetzungen in zwei Thcile.

Der erste Theil erzählt das Schicksal der Er-
findungen unter der Herrschaft der Zünfte und
der Privilegien und schliesst .ab mit der Ueber-
einkunft der Zollvereinsstaaten vom 21. Septem-
ber 1842 (S. 2— 51). Der zweite Theil be-

handelt die Patentgeschichte bis 187 7 (Datum
des ersten deutschen Reichspatentgesetzes). —
Das „Werkchen, dem der Verfasser während
fast anderthalb Jahren den grössten Theil seiner

Arbeitszeit gewidmet hat“ (Vorwort), liefert den

Beweis dafür, dass auch im modernen Leben die

Rechtssätze eines Volkes geradezu erobert wer-

den müssen durch Flciss, Ausdauer und Energie.

Die vorliegende Publikation ist eine historisch-

statistische Ergänzung zu jener eleganten Schrift,

die der leider viel zu früh verstorbene Präsident

des Deutschen Reicbspatentamts 1 890 publizirt

hatte, und die auch der Vf. am Schlüsse zitirt

(v. Bojanowski, Lieber die Entwicklung des

deutschen Patentwesens in der Zeit von 187 7

— 1889).

Zürich. Fr. Mcili.

Kunstwissenschaften.

Oskar Bie, Das Klavier und seine Meister.

Mit zahlreichen Porträts, Illustrationen und Facsimiles,

München, Verlagsanstalt F. Bruckmann A.-G., 1899.

VIII u. 307 S. 8°. M. 10.

Ueber die Geschichte der Klaviermusik ist

schon manches Büchlein geschrieben worden,

doch keines von ihnen hat bisher die Bedeutung

eines gründlich umfassenden und kritisch zuver-

lässigen Handbuches erlangen können. Fehlte

dem einen die Kraft, aus dem kolossalen Haufen

von Klaviermusikwerken dieses und der ver-

gangenen Jahrhunderte die grossen, starken

Fäden der geschichtlichen Entwicklung heraus-

zulösen und ihre mannichfaltige Verschlingung

mit einander scharf zu beobachten, so unterliegt

das andere dem entgegengesetzten Mangel: es

baut auf, ohne das nothwendige historische Ma-

terial zu kennen, cs konstruirt subjektiv einen

Geschichtsverlauf, der mit dein objektiven Tat-

bestand nirgends vollständig übereinstimmt, stellen-

weise sogar ihm widerstreitet. Bie wäre ganz

der Mann dazu gewesen, beide Klippen glücklich

zu umsegeln. Ihm stand eine Bibliothek offen,

deren jungfräuliche Schätze ihm eine ausgebreiiete
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historische Basis sichern mussten wie keinem

Andern zuvor. Zudem besitzt er ein so feines

Gefühl für geschichtliche Strömungen und ihre

allmählichen inneren Wandlungen und ist als

Schriftsteller ein so gewandter, scharf pointirender

Stilist, dass cs ihm kaum Schwierigkeiten be-

reiten konnte, jene gegen früher wesentlich

stärkere Materialfülle zu einem Geschichtsbilde

zu verarbeiten, das durch die Grossartigkeit

seines Umfanges und durch die Treue im Kleinen

alle bisher geschaffenen in den Schatten stellen

musste. Aber leider hat B. es vorgezogen, statt

einer wirklichen Geschichte der Klaviermusik nur

ein Kapitel daraus über „das Klavier und seine

[Haupt-] Meister“ zu schreiben, hat „den notli-

wendigen Quellen- und Studienapparat“ bei Seite

gelassen und versucht, „auch dem weiteren

Publikum, unter Ausschluss aller belastenden

Archivhinweise, die Entwickelung der Klavier-

litteratur als eine Kultur- und Menschengeschichte
vorzuführen“.

Dem Vf. aus dieser Selbstbescbränkung einen
Vorwurf zu machen, sei ferne. Nur wird Mancher
nicht billigen mögen, dass B. diese Beschränkung
etwas zu weit ausdehnte. Denn darunter hat

die ganze erste Hälfte des Buches, die ältere

Geschichte bis zu Bach und Händel hin, merk-
lich gelitten. Von Jemandem, der der alteng-

lischen Klaviermusik zur Zeit der Königin Elisa-

beth so warmblütiges Empfinden und unmodernes
Verständnis entgegenbringt, überrascht es zu
hören, dass diese Kunst keinen „nennenswerten
Einfluss gehabt“ haben soll. Dabei ist seit

Jahren naebgeuiesen, dass die werthvollsten An-
regungen zum Aufblühen der Klavierkunst in

Italien und Deutschland gerade aus England
kamen, übermittelt durch Holland und Belgien.
Seit Jahrzehnten ging ferner das Bestreben der
Musikwissenschaft dahin, nicht ntlr die Werke
vergangener grosser Meister wieder zu Ehren
zu bringen, sondern auch durch ein Eindringen
in ihren Entwicklungsgang ihre wahre histori-
sche Grösse festzustellen. Dies Streben ist in

Sonderheit Bach und I ländel gegenüber von
Erfolg gekrönt gewesen. B. stellt sich in ihrer
Schätzung wieder auf den subjektiven Standpunkt
vom Anfang dieses Jahrhunderts und polstert
Bach zu einem üeberincnscben aus, während er
Händels Klavierkunst als „eitel Wassermusik“
hei unterwerthet. Von kleineren historischen Irr-
thümern und sonderbaren V orstellungen, die da-
neben in ziemlicher Zahl laufen, soll nicht viel
Aufhebens gemacht werden. Aber so weit-
greifende Grundanschauungen der Musikwissen-
scliatt. die durch überaus vielfache Arbeiten erst
errungen wurden, wie die erwähnten, kurzer
Hand zu ignoriren und sein Unheil immer auf
das eigene Ich zu stellen, noch dazu in einem
Buche, das die Ergebnisse dieser Wissenschaft
populäreren will, _ das ist doch wohl etwas

anderes als Selbstbeschränkung. Und wenn cs

einmal ohne „belastende (!) Arcbivbinweisc“ ab-

gehen sollte, wozu dann noch ein so unmotivirter

spitziger Ausfall gegen einen Gelehrten wie

Spitta, dem B. sicherlich recht viel Bachkenntniss

verdankt?

Den rein persönlichen Plaudcrton lässt man

sich dagegen in der Darstellung der neueren

Geschichte gern gefallen. Denn über deren

Meister ist das historische Urtheil noch nicht so

bestimmt festgestellt, und etwaige Ausschreitungen

hier werden auch das „weitere Publikum*

schwerer verleiten, weil es mit konkreten An-

schauungen an die Lektüre tritt. Der zweite

Tbcil des Buches ist überhaupt unstreitig der

bessere. Mag B. auch hier mit seinen Ansichten

nicht immer auf Einvcrständniss treffen, so wird

es doch Jedem ein Vergnügen bereiten, zu be-

obachten, wie sich in einem geistvollen Kopfe

die Richtungen der modernen Zeit widerspicgeln.

Und B. ist ein feiner Beobachter, der aus der

vielen, vielen Spreu die VVcizenkömer wohl zu

ersehen und sie mit wenigen Federzügen trefflich

zu charaktcrisircn weiss.

Bringt man den Mangel des ersten Theils an

wissenschaftlicher Fundamcntirung in Abzug, so

wird das Buch Alles in Allem seine Bestimmung

wohl erfüllen können, das Interesse weiter Lieb-

haberkreise für die Geschichte der Klaviermusik

zu erwecken, und ausserdem hoffentlich auch

manchen Virtuosen anregen, der älteren Musik

selbst mehr Beachtung zu schenken, was von

Herzen zu wünschen wäre, da die Programme

der öffentlichen Konzerte von heute einer be-

denklichen Stagnation zuneigen. Für eine an-

genehme Lektüre hat der Verlag aufs Beste

gesorgt durch splendiden Druck und vor Allem

durch Einreihung zahlreicher Abbildungen von

mehr oder weniger interessanten, seltenen Sachen.

Die Bilder sind im Grossen und Ganzen recht

gut ausgeführt. Nur bei den Kopien der nieder-

ländischen Gemälde ist ein wichtiger Theil ihres

Reizes, die feine Abtönung der Farben, durch

die zu massig deckende Druckerschwärze ver-

loren gegangen.

Berlin. Max Sciffert.

Notizen und Mittheilungen.

Bei d. französ. Volksvertrctg ist vom Unterrichts

ministcriuin d. Antrag eingebrncht worden, einen neuen

Doktorgrud, den der Sciences economiquos zu

schuffen.

Das Britische Museum hat e. neue Scndg alt»

werthvoller hebräisch. Fragmente aus d. Gewölben d.

alten Synagoge von Kairo erhalten, von denen :n kurzer

Zeit voraussichtlich e. Besclireibg veröffentlicht 'vcr‘

den wird.

D. engl, nrchäol. Schule in Athen hat bei ihren An*'

grabgn bei d. prähistor. Stadt von Milo die R«*lc

c. sehr alten u. bedeutend. Stadt entdeckt. Es fam.cn

sich drei übereinander liegende Schichten von drei den
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lieh unterscheidbaren Anlagen. Von d. Bronzefunden ist

besonders wichtig d. Vorkommen viereckiger Mörser in

rormykeniseber Zeit; ferner sind zu beachten schöne

Wandmalereien in c. Hause d. mittl. Stadlantage.

Die Franzosen Foureau u. Laray haben c. Expe-

dition nach der mittleren Sahara unternommen,

sind von Uargla aus in siidt. Richtg im Thale d.

Igharghar weitergezogen u. nach ihr. letzten Berichte

vom 14. Dezbr. bis nach Tuimani-Uad-Samenc gelangt.

Führer verschaffte ihnen d. Tuaregstamm d. Azdjer,

dessen Häuptling sic auch persönlich begrüsste.

Gelehrte Gesellschaften und Vereine.

Siügsber. d. Kgl. Preuss. Akad. d. Wiss. zu Berlin.")

9. Fcbr. Ccsammtsitzung. Vors. Sekretär: Hr. Vahlcn.

Hr. Hirschfeld überreichte vom Corpus Inscriptio-

num Latinarum voL Xlll 1 lnscriptiones Aquitaniae et

Lugduncnses. Ed. O. Hirschfcld. — Die phil.-hist.

Kl. hat bewilligt: 1 200 Mark Hrn. Mommsen zu Vor-
rbeiten für die Herausgabe des Thcodosianus Codex;
I2C0 Mark Hrn. Dr. Franz Eulen bürg in Breslau zu
Untersuchungen über die Frequenz der deutschen Uni-
versitäten in früherer Zeit; 1500 Mark Hm Dr. Ernst
Schäfer in Rostock i. M. zu einer Reise nach Spanien
zum Zweck von Forschungen auf dem Gebiet der spa-
nischen Reformationsgeschichte im 16. Jh.

Io d. Febroarsilzg d. Kuustgcsckichil. Gesellsch. zu
Berlin sprach Hr. Alfr. Gotth. Meyer üb. e. Mailänder
I'atruierbaus, d. Palast d. Bagatti Valsecchi in d. Via
S. Spinto; Hr. Lippmann berichtete üb. d. Ergehn, d.
m SL Gallen am 30. Septbr. u. I. Oktbr. 1898 abße-
foulenen Kongresses zur Konservirg alter Handschriften
md pb einen Ueberblick üb. d. neuest, l'urschgn auf

Uebscte d. ältesten Druckkunst.

ln d. Februarsitzg d. Sektion Berlin d. deutschen u.w err. Alpawcrnm hielt Hr. Benedikt Friedländer
?
b ' elmg' Südseeinseln u. Neuseeland mit

»«and. Beruekslchtigg v. Samoa.

Personalchronik.
Ernennungen, Auszeichnungen usw.

d lt.
A
M

li

.",o'
er5i,5fc " usw ' Die theolog. Fakult.

d «2 hal dcn “°- Prof- 'n d. theol. Fakult.

Uran it

Lie. W. Bousset, den Gymn.-Prof.

den l'nUi"
Stadtpfarrer Honig in Heidelberg und

i Uah- ,

c" ?
chmi<

J*
in Karlsruhe, d. theolog. Fakult.

'leier »t,

phsgen den Senatspräsidenten Dr. jur. 0.

'laliirimo^

ghJndok,
?
ren ernannt. — Die Gesellsch. f.

Miiel iw r
C°^r' ID Stockholm hat ihrem auswärtig,

«int
GCOfg Schwci»f«rth d. Vega- Medaille

sannt nord^nTrof n" tf*'
Zu Direkloren sind

tu* Dir im ’it-.f'

Dr' H
f
rnl *8 “m Gymn. in Dingen

Lohrer '.m r
^gymn ' 0s"«brück u. Oberl. Dr.

d. Procvmn
m ‘"“theim a. d. Ruhr zum Dir.

kj ui I». tn \iersen.

~
j

Todesfälle:

Geore Koelf
dtsc

^- sPrachc am Lyceum Henri IV,

wirkl Mitci d
,

i
r

*? 26, Jon
- 60 J «lt, in Paris; d.

Eduard Kunii
•' rU

?
S ' Akad - d - Wiss- <*• Historiker

kgl. Archivar nm’c«
1"1

*

J'' in St Osburg; der

^atuer, am u ?.
a
^
örc *liv zu Koblenz, Dr. Konrad

^riftstelicr p hi]
-

<?r
;

,n W*esb«den; der Roman
2fl

- Febr.. im tu
PP Galen, in d. Nacht vom 19. zum—

—

J
> m Potsdam.

3?*"« Hmfc^iSnrepn ^ m den Sitzungsberichten er-

b^ 1 V
* R ;

J
f
n - T8W ab Prc.sc von

»ea aSime 'S Äh«?'’
durCh * V'rbg*'

Neu erschienene Werke,
vom 15 . bis 22. Februar in der Redaktion cingeliefcrl.

Alfred ’s, King, old english Version of Boethius de
consolatione philosophiae. Ed. by W. J. Sedgelield.
Oxford, Clarendon Press (Lond., Henry Frowde). Geb.
Sh. 10. 6d.
Aristotclis ars rhctorica. It. ed. A. Rocmer. Lpz.,

Teubncr. M. 3,60.

Aristotclis lloXita-a ’A&vjvaicuv. Tertium cd. Fr.
Blass. Ebda. M. 1,80.

Bckkcr, E., Beitr. z. engl. Gesch. im Ztalter Elisa-

beths. [Oncken’s Giessen. Stud. auf d. Geb. d. Gesch.
X.] Giess., Ricker. M. 1,80.

Borcherding, G. , D. Hcidedichlcr Aug. Freuden-
thal. Bremen, Rühle & Schlenker. M. 0,50.

Boerner, ()., u. Lovern, R.. Lehrb. d. Italien. Sprache.

Lpz., Teubner. Geb. M. 2,60.

Dnhn’s, F., Sämmtl. Werke poct. Inhalts. X. Lpz.,

Breitkopf & Härtel. M. 3.

Euripidis Fabulae edidd. R. Prinz et N. Wecklein.
II, 3—5. Lpz.. Teubner. M. 6,40.

Evers, M., Dtsche Sprach- u. Stilgesch. im Abriss.

Brl., Reuther & Rcichard. M. 3,60.

Fabii Planciadis Fulgentii V. C. Opera rec. R. Helm.

Lpz., Teubner. M. 4.

Franke, F. W., Theorie u. Praxis d, harmonisch.

Tonsatzes. Köln, H. vom Ende. M. 3.

Goctz, G-, Thesaurus Glossarum emendatarum. I, I,

[Corpus gtossariorum latin. VI, l.] Lpz., Teubner.

M. 18.

Go ree, P. de la, Hist, du second empire. T. IV.

Paris, Pion. Fr. 8.

Grisar, H., Gesch. Roms u. d. Päpste im M.-A.

4. Freiburg i. B., Herder. M. 1,60.

Hafferbcrg, R. C., D. Philosophie Vauvenargucs'.

Jena, Rassmann.
Hantzsch, V., Sebast. Munster. Leben. Werk,

wissenschaftl. Bedcutg. [Abhdlgn d. kgl. sächs. Ges.

d. W. Phil.- hist. Kt. XVIII, 3.] Lpz., Teubner. M. 6.

Hartlcben, O. E., D. Befreiten. E. Einaktcr-Cyklus.

Brl., S. Fischer. M. 2.

Hör mann. L. v., D. Tiroler Bauernjahr. 2. A.

Innsbruck, Wagner. M. 2,40.

Ho rat i, Q., Flacci Opera rec. O. Keller et A. Holder.

VoL I Carmina rec. O. K. Lpz., Teubner. M. 12.

Itinera Hierosolymitana saec. I III —VIII. Rec.

P. Geyer. (Corp. scriptor. ecclcsiast. latin. XXXVHJI.l

Wien, Tcmpsky. M. 15,60,

Iurisprudentiae antehadrianae quae supersunt ed.

F. P. Bremer. II, 1. Lpz., Teubner. M. 8.

Kassowitz, M., Allg. Biologie. II. Bd. Wien,

Perles. M. 10.

Kirchhoff, Chr., Dramat. Orchestik d. Hellenen.

Lpz., Teubner. M. 20.

Klussmann, R., Systemat. Verzeichn, d. Abhdlgn,

welche in d. Schulschriften sämmtl. an d. Programm-

tausche theilnehmend. Lehranstalten erschienen sind.

III: 1891/95. Ebda. M. 8.

Laurentii Lydi, loannis, Liber de mensibus. Ed

R. Wuensch. Ebda. M. 5,20.

Lersch, B. M., Einleitg in d. Chronologie. I

2. A. Freiburg i. B-, Herder. M. 5,60.

Lovcra, R., Gramm, d. italien. Umgangssprache

Lpz., Teubner. Geb. M. 2.

Lübke, W.. D. Kunst d. Altcrth. \ollst. neu bearb.

von M. Scmrau. Stttg.. Neff. Geb. M. 6.

Meyerfeld, M., Rob. Burns. Brl., Mayer & Müller.

Micha ut, Pour devenir Medccin. [Lcs livres d'or

de la sciencc. 9.J Paris, Rcinwald. Fr. 1.

Monarchie, D. oster.-Ungar., in Wort u. Bild. Lief.

318. Bukowina. 5. H. Wien, Holder. M. 0,60.

Ncuwirth, J., D. Wandgemälde im Kreuzgangc d.
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Emausklosters in Prag. (Korschgn z. Kunstgesch.

Böhmens. III.] Prag. Calvc. M. 75.

Novatians Epistuln de cibis iudaicis hgb. v. G.

Landgraf u. C. Weyman. Lpz.. Tcubner. M. 1,20.

Pais, £., Storia di Roma. I, 2. Turin, Clausen.

L. 20.

Pavne, E. J., Hist, of the New World, called Ame-

rica. II. Oxford. Clarendon Press. (Lond., Henry

Frowde.) Geb. Sh. 14.

Scholz, W. von. Der Besiegte. Mystisch. Drama.

Münch., Caesar Fritsch.

Senccae, L. Annaei, ad Lucilium epistularum mo-
ralium quae supersunt ed. O. Hensc. [Scnccac Opera.

III.) Lpz., Tcubner. M. 5,60.

Sprichwörter, I)., u. bildl. Ausdrücke d. japan.

Sprache. Gcsamm., übs. u. erkl. v. P. Ehmann. Th.

V ISuppl. d. „Mitthlgn d. dtsch. Ges. f. Natur- u. VÖlker-

kde Ostasiens 41

]. Tokyo (Brl., Ashcr).

Tg^v^i, *H. Monatsschrift, hgb. v. K. Clmtzopulos.

1, 1— 4. Athen, l'paipjta: Ttöig Mf)xpotrö*.£cuc äpttk II.

Jahrg. Dr. 10.

Volksschauspiele aus d. Böhmerwalde, hgb. v. J.

J. Ammann. II. (Beitr. z. dtsch-böhm. Volkskde. II,

2.

) Prag, Calvc.

Weise, O-, Schrift- u. Buchwos. in alter u. neuer
Zeit. (Aus Natur u. Geisteswelt. 4.) Lpz., Teubner.
Geb. M. 1,15.

Weisstein, J„ D. ration. Mechanik. 2. Bd. Wien,
Braumüllcr. M. 7.

Demnächst erscheinende Werke.
Aus dem Gebiete der

Theologie

.

Huhn, E., D. messian. Weissaggn d.

jüd. Volkes. II. D. alttestamentl. Zitate u. Reminiszenzen
im N. T. Freiburg i. B.

,
Mohr (Siebcck). F.twa M. 3.

Phtlologie u. Litteralurgeschickte. Bernays, M.,
Schriften z. Kritik u. LiUgesch. IV. Zur neuer, u.

neuest. Littgesch. II. Hgb. v. G. Witkouski. 25 Bog.
Brl., B. Behr (E. Bock). M. 9.

Geographie. Uhlig, C., D. Verändergn d. Volks-
dichte im nördl. Baden 1852—1895. |Kirchhoffs For-
schgn z. dtsch. Undes- u. Volkskde. II, 4.) Stttg..

Engelhorn. M. 10.

Rechtswissenschaft. Leonhard. Frz., D. Vcrtrctg
beim Fahmisserwerb. Lpz.. Dieterich (Theodor Weicher).
Etwa M. 3.

Kunstwissenschaft. Gurlitt, C., D. dtschc Kunst
U. 19. Jh. Etwa 45 Bog. Brl., G. Bondi. M. IO.

Zeitschriftenschau.

Theologie und Religionswissenschaft.

Beitr. z. bayer. Kirchgesch. V, 3. Chr. Geyer,
Kaspar Kantz. — G. Kawerau, lieb. e. angebl. ver-
schollene Spottschrift geg. Joh. Eck vom Augsburg.
Reichstage 1530. — Merz, Simonie im 18. Jh. — Th.
Kolde, F.. unbeachtet. Brief an Luther u. Melanchthon.— O. Rieder, Kirchgeschichtiiches in d. Zuschriften d.
histor. Vereine in Bayern (Forts.).

D. Beweis d. Glaub. Febr. A. Frcvbe, D. wilde
Jagd d. Abfalls u. d. Pseudo- Evgl. d. modern. Zeit-
geistes in Goethes Fausttragödie. — Brüning, D
b.bl Scbopfgsbericht im Lichte der Naturwissensch. -
G. Sam Heben. Zwei Wege vom Wissen zur Relig.
zuruck. b

Dtsch.-evgl. Blätl. 24
.Aul Satz „Zur Jahreswende 1

Klostergesch. aus d. J.

Erinncrg an Rieh. Rothe. -

Nitzgeh.

, 2. W. Bcyschlag, Mein
14

• — Gailwitz, E. preuss.
1898. — V. Vischei1

. Zur
— 0. ßaumgarten, Fricdr.

D. Katholik. Febr.
Portiuncula-Ablasses. — N. Paulus, D. Bcwilligg

A. Franz, Beitr. z. Gesell.

d.

d.

Messe im \L-A. (Forts.). — A. Beilesheim, Don Luigi

Tosti, Benediktiner auf Montecassino. — Gotheins Hetli-

gcnkanliaturen.

Kette kirchl. Ztsckr. X, 2. G. Holzhäuser,
Zum Gedächtn. D. von Buchruckers. — Th. Kolde,

Die engl. Kirchenarmee (Church Army). — Itabus,

Wiedergeburt u. Wissensch. — C. Stange, Ceb. e.

Stelle in d. Apologie.

Ztschr. f. d. alttestamentl. Wissensch. XIX, 1.

S. Krauss, D. Zahl d. bibl. Völkerschftn. — E. Bau-

mann. D. Verwendbark. d. Pesita z. Buche Ijob f. d.

Textkritik (Forts.). — A. Büch ler, Zur Gesch. d.

Tempelmusik u. d. Tcmpelpsnlmen. — K. Albrecht,

Zum Lexik, u. z. Gramm, d. Neuhcbräisch. (Tarsis d.

Möse ben Ezra). — T. K. Cheyne, On Ps. 08. 28. 31.

— E. Klostermann, E. alte Rollenvertheilg z. Hohen-

liedc. - W. Bacher, Bemerkgn z. Ztschr. f. d. a. W.
XVIII; Zum Yerstandn. d. Ausdruckes 12t. — W.

Riedel, Zur Redaktion d. Psalters. — A. Frh. v.

Gail, Deuteronomium u. Dcuteronomius. — S. Fraen-

kcl, Zum Buche Ezra; Zur Wurzel rr-p. — Eb. Nestle.

Ps. 103, 5. — S. Mandelkern, Pro domo izur Kon-

kordanz). — A. Büchler, B. Jacob, K. Ludwig,

E. König, A. Frh. v. Gail, Berichtiggn zu Mandel-

kerns Konkordanz.

Ztschr. f. Theol. u. Kirche. IX, 1. E. Foerster,

D. Christenth. d. Zeitgenossen. — 2. Th. Häring,

Zur Verstiindigg in d. systemat. Theol. D. Grdgcdkn

d. Prinzipienlehre Prof. D. H. Crcmers. — J. Gott-

schick, D. Verhältn. v. Diesseits u. Jenseits im

Christenth.

Philosophie und Pädagogik.

Arch. f. Gesch. d. Philos. N. F. V, 2. A. Patin,

Apollonius Mnrtyr. d. Skotcinologe. — P. Natorp,

Untersuchgn üb. Platos Phaedrus u. Theaetet. II.
—

W. Wintzer, D. ethisch. Untersuchgn Ludw. Feuer-

bachs. — G. Lacour-Gay et, Les traductions fran-

Vaises de Hobbes sous le regne de Louis XIV. —
Jahresberichte: W. Handt. Ueb. indische I’hilos. 1894

—97; E. Zeller, D. dtsche Litt. üb. d. sokrat-, platon.

u. aristotel. Philos. 18%.

Philosoph. Jahrb. d. Görres-GeseUsch. XII, 1. E-

Rolfe«, Moderne Anktngen geg. d. Charakter u. d.

Lebensanschauungen Sokrates’, Platos u- Aristoteles

.

— V. Cathrein, D. Begriff d. sittlich Guten. — G.

Buschbell, D. Traditionalism. Bonalds. — N. v.

Seeland, Zur Frage v. d. Wesen d. Raumes. — C.

Gutberlct, Neueres üb. d. Tastsinn.

Vierteljahrsschr. f. wissenschaftl. Philos. XXIII, L

J. v. Kries, Zur Psychol. d. Urtheils. — E. Posch,

Ausgangspunkte e. Theorie d- Zeitvorstcllg. I.
—

Barth, D. Frage d. sittl. Fortschritts d. Menschh.

Anna/es de Philosophie chritienne. Fcvrier. K. P*

Ermoni, L’orientalisme et le devoir apologctiquc des

catholiques. — P. Tan nerv, Le conccpt de Chaos.

— Goix, Le surnaturel et la scicnce: Ic miracle. 1-

— Ch. Calippe, Buche/ et sa philosophie. — G.

Prcvost, Point de depart de toutc civilisalion; la

lulle contre la nature. — Ch. Denis, A propos dune

Conference apologetiquc.

Revue philosophique. Fcvrier. J.-J- van Bicr-

vliet, L’hommc droit et l'homme gauche. 1.
— Tb.

Flournoy, Genese de quelques pretendus messages

spirites. — P. Tannery, La stylometrie : ses origincs

et son present. — V. Henry, Les travaux recents de

psychophysique. L

Blätl. f. d. bayer. Gytun.-Schulwes. 35. 1. 2. Fr-

Gebhard, D. neuen Prüfgsordgn in Württemb. u. |D

Preuss. — Ph. Keiper, Miszellen zur Gesch. d. Gymn.-

Schulwes.

Revue internal, de l'enseignement. XXXVII, L

A. Luchaire, L’Univ. de Paris sous Philippe-Augusle.
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— La Sociulogie politique d'apres M. Torde. — E.

Hagoeniio, LesUnivv. deSicile, Catnne. — Vaschide,
La nouvelJ« loi de l'enseign. sccond. ct superieur en
Roumanie. — G. Weil. Les republicains et l'enseign.

sous Louis Philippe. — G. Desdcvises du Dczert,
La niforme de l'enseign. second. en Espagne.

Revue de l'instrucl. pubi. en Helgique. Xl.l, 6.

P. Hoffman n. L'opinion de i'historien Ed. Gibbon
sur les etudes elassiques. — A. F. Renard, La geo-
graphie Jans l'enseign. superieur cn ßclgiquc.

Philologie und Literaturgeschichte.

Pkilologns. 58. 1. F. Xoack, 1). Proskcniun in d.

Theaterfragc. — A. Gudemnn, Zur Germania d. Tacit.
— L. Gurlitt, Atius pigmentarius u. Verwandtes. —
H. I'omtow, Delphische Inschriften. — H. Lewy,
Parallelen zu antiken Sprichwörtern u. Apophthcgmen. —
K- Müoseher, D. Isokratesüberlieferg. — R. Helm.
Daphnis bei Theokrit — Eb. Nestle, Zur Kekon-
strukt. d. Septuaginta. — A. Dammann. D. Anfang
A pcloponn. Krieges. — E. Goebel. Krit. u. exeget.
Hcitr. zu Cie. Tuscul. — M. Petschenig. Zu spät-
lat. Schriftstellern. — M. Maas, E. neue Deutg. d.
Kalfcträgers tm Akropolis -Mus.; Juvenal u. Josephus
Iscanus. - P. v. Winterfeld, Zu Juv. sat. IV 9.

Revue de pkilologie, de litterat. ct d'hist. ancicnncs.
*

,
' B - Hausso ullier. Lc templc d’Apollon Didy-

m«n. Questions chronologiqucs. III; Une liste de me-
bques milesiens. — R. Harmand, Valerius Flaccus
dies Barbares. - Ch. Michel. Ad Inscript, gr. insul.
mans Aegaei 111, No. 331. - L. Ha v et, Cic. Fin. 2, 15.

~ j' ' ll

u
tU ’ X°tcS critiques sur l'Evang. de s. Matthieu

6 «J. Marc. — H. Bornccque, Le vers saturnien.

_
E«phorw„ V, 4. W. Lang. Dtwhe Litt, in

S": ,-,H - Borkowski. Kl. Hcür. z. Jtsch.
• ge>. h. I. Zur Gesch. d. fruchtbringend. Gesellsch.

lÄTL
-

3 ' L Bricf A- v - KotMbue» an d. Buch-
WrNEcolovius m Königsb. i. Cr. - D. Jacob}', Friedr.

(Jj’
P
1?

Z
J
Hcinnch “• Baben er. - J. Keller, Zur

r“n
' ' Momelsaohns Phädon. - P. N.Cossmann,

' Natortdedogie. — v. Valentin, Kaustana-

k
• Loeffler, Fr. Hebbel u. Arn. Schloen-

gnisition*
CeorS NiSrinus' .P#P'*t. ln.

CaT^ J - BOlU
’ A- SaU ' r - E Korn"'

,
fUH. 31. 2. R. C. Boer, Krit.

aJ Skaldenstrophen : I. Zur CrcttisZ " *Ir '»‘W™ «ga. III. Zur Guunlaug»

j0>ch 8i
Röhricht, D. Jerusalcmfahrt

Zu d kcnw.„
aU
e ;
Nu

r

rnbere < l608 -10). - R. Steig,

n f
hr' r,cn d ' BrMer Grimm. - Frdr.

Mto 3
I'

Bc,t
5' *' Quollenkrilik d. goth. Bibelüber-

X. L. 8,°th - kiatth.-Evgl. u. d, Itala. 4. D.KuÄ p
Joh"Ev*'' - J - W. Bruinier,

[)r, Fauu
'iitwickigsgcsch. d. Volksschauspicls v.

La,*?,' S'' !'!Ur“‘r‘ * >o Trance VI, I. O.

Chtmar’d ! Dcs:h "mPs « lo Rumancero. — H.

Ronsard cj dI"'n"
tl

°D ,,

de 1 rOde“ et lc differend de

C,rrJJ l.
D“ *“.y. - M. Tournees, La

JouanE kKh 7' 1* l>rosPcr Merime«. - R. Rn-
^ograph. sur G. du Vair et

TaUcurent des ltf.,*, .

P\Brun * A travers les mss. de
* Saint.piCTtt se« i*

01??' ~~ Largemain, Bcrnardin
<* ,a .Oden il »

mc es avec -Journal de Paris“
Idirc de VoSmPl

M
J
S
uf?

i

i
UC‘' ~ K - Bouvy. Une

critiquj su !!_
abbc ^ezzana. — J. Castaigne,

A^ d A,fr- de ^ B.

E
- Hogoet ’ioiJs

1“- - “ de uulra <- XII,
1 -- G Dottfn

S

h !

C N™‘°g'smo chez" v! Hug.U "1, Un texte palois du 17 e sicclc: Lc

dialoguc de Irois vignerons du pays du Maine p. Jean
Sousnor.

Geschichte.

Revue des questions hisioriques. Jan vier. P. A 11 a r d

,

L cpiscopnt de Saint Hasile. — P. I*argoire, Les debuts
du monarchisme ä Constantinople. — J. Paquier,
L’Univ. de Paris et 1’humanisme au debut du 16*sieclc
(fin). — de Boislecomte. Le marechal de Belle-Islc

pendant la guerrc de la success. d'Autriche. — L. Saltet,
Philon lc Juif, d'apres un livre recent. — G. de Grand

•

maison. Napoleon et sa famille. d'apres les travaux
de Fr. Masson. — Fr. Plaine, Nouvelles remarques
sur les homelies, attribuccs ä saint Eloi; Vacandard,
Reponse.

Geographie, Länder- und Völkerkunde.

Geograph. Ztsckr. V, 2. O. Schlüter, Bemerkgn
z. Siedelgsgeogr. — A. Penck, D. Oderstrom (Schl.). —
G. Greim, D. Mensch in d. Hochalpen. Nach Mosso.

Globus. LXXV, 7. R. Hauthal, Erforschg d. Gla-
cialcrscheingn Südpatagoniens. — Bruuns Bcruch bei d.

Höhlenbewohnern d. südl. Tunesien. — F. Tetzncr,
D. Kuren in Ostprcuss. II. — Ex voto-Figurcn.

Staats- und Rechtswissenschaft.

Arch. f. öffentl. Recht. 14, 1. St. Kelculc von
Stradonitz. Krörtergn üb. d. gegenwärt. Stand d.

Lippisch. Thronfolgefrage. — W. Fror mann. D. Be-

thciligg d. Kaisers an d. Reichsgesetzgebg. — L. Fuld,
D. bürgerl. Recht u. d. Gesinderocht. — O. Gcrland,
D. Kgl. Obcrvcrwaltgsgericht zu Berlin u. d. Baupolizei.

Arch. f. kathol. Kirchenrecht. 79, I. L. Wahr-
mund, D. „Consuetudincs curiae Romanae“. — Nürn-
berger, D. röm. Synode v. J. 743. — Leinz, D. Super-

numerarier i. d. Klöstern. — St. Schiwietz, D. egypt.

Mönchth. im 4. Jh. (Forts.). — J. Laurentius, D, Vor-

behalt. Suspension u. d. Dekret d. hl. Officiums v.

23. Juni 1886.

Jakrbb. f. Xationalokon. w. Statist. III. F. 17, 1.

W. Stieda, Stadt. Finanzen im M.-A. — H. Schu-
macher, D. chines. Vertragshäfen, ihre wirthschaftl.

Stcllg u. Bcdeutg (Forts.). — C. H. P. Inhülsen, D.

Einkommensteuer in Grossbritannien und Irland. — D.

Ergehn, d. agrnrstatist. Krhebg d. J. 1892 in Frkr. —
E. Roth, Ausgaben d. preuss. Lfniv.-Bibliothcken 1889/90

—97/98, soweit sie aus den Chroniken hervorgehen. —
L. O. Brandt, D. Lage d. Hausirhandets in Dtschld.

— Fr. Zahn, D. Spindeln in. d. dtsch. Textilindustrie.

Dtsche Ztsihr. f. Kirchenrecht. VIII, 3. Nied n er,

D. Entwtcklg d. Patronats d. frciköllmisch. Hofbesilzer

im Mtrienburg. Werder. — Geige], Pfründennlessbrauch

zufolge d. BGB. — Fr. Ui be leisen, D. Rechtsverhaltn.

d. Kirchenstühle nach kathol. u. Protestant., insbesond.

baver. Kirchenrechte. — von Glan veil, D. cap. 2 X
de rcrum permutatione III 19. — Kahl, Dr. A. Agricola,

Bekcnntnissgebundenh. u. Lehrfreiheit unt. d. Gesichtsp.

d. Rechts.
Allgemeines.

Beil. z. Münch. Allg. Zig. Nr. 29/30. W. Iler-

drow, Ueb. d. elcktr. Betrieb auf Voll- u. Kleinbahnen.

— 29. E. v. Keyserling, M. Schongauer u. d. Nürn-

berg. Skulptur. — 30. G. Wartenberg, D. mittelgricch.

Nationalcpos. — 31. K. Giesenhagen, l’eb. d. Begr.

d. Vcrwandtsch. in d. systemat. Botanik. E.^ fürstl.

Orientreisc (d. Kais. v. Russld als (irossf. - Thronf.

1890/91). - 32. P. Witt ko, Wilh. Jordan. — A. v.

Menst, Asket. Lieder (D. Lieder d. Mönche u. Nonnen

Gotamo Buddho's, übs. v. K- E. Neumann). - 33/34.

p. Holzhausen, Littcratur- u. Stimmgsbilder aus d.

ersten Konlitionskriegen (Forts, u. Schl.) —- 33. H.

Riggaucr, D. Corpus nummorum. — 34. F. Erk, Nor-

male und abnorme Winter.

The Quarterlv Review. January. St. Francis of

Assisi. — Some Womcn Poets. — Harrow School. —
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The Travels of Dumas. — The Ethics of Rcligious

Conformity. — Admiral Duncan. — Stained and Painted

Windows. — The Improvement of the Statute Law. —
Spantards and Moors. — The third Duke of Grafton.
— Dcmocracy and foreign Affairs. — The Austrian
Empire.

Revue criiiquc. XXX1T, 1.2. A. Pellcgrini, Nota
sopra un’ Iscrizione Egiziona del Mus. dt Palermo. —
CI. Lindskog, Bcitr. z. Gesch. d. Satzsteilg im Latein.
— X. Fairlev, Monum. Ancyranum. — P. Altard.
Ktudcs d'hist. et d'arehcol. — Eugippii Vita Severini.

Dcnuo rec. Th. Mommsen. — Biblioth. hagiograph. lat.

antiqu. et mcd. actatis. edidd. Socii Bollandiani. Fase.

1» A. Caecilia. — Hist, de la Langue et de la Litterat.

franf., p. sous la direct, de L. Petit de Jutleville.
VI: 18« stecle. — A. Filon. Mcrimee. — Inventairc
sommairc des nrchives historiques (Ministere de la

guerre). 1,1. — Onzc ans d'cmigration. Memotrcs du
Chevalier Blondin d'Abancourt; Souvenirs du comte de
Scmallcc, page de Louis XVI

; Memotrcs du general
baron Desvcrnois, p. p. A. Dufourcq. — Alfr. Stern,
Gesch. Europas seit d. Verträgen v. 1815. II. — Fr.
Voelker, Bismarcks Politik i. d. J. 1864 u. 1866. —
H. Thirria, La marquisc deCrenav. — G. Giacometti,
L'Unite italienne. — H. Hemmer, Vie du Cardinal
Manning. — 3. F. Bettex. La rcligton et les Sciences
de la nature. — G, Foucart, Hist, de l’ordre lotiforme;
G. Sch wein furth, Ornamentik d. ältest. Kulturepoche
Aegvpt. — II. M. Larsen, Jesus u. d. Relig -Gesch.;
A. Sabatier, D. Relig. u. d. moderne Kultur; N. Soeder-
blom, D. Relig. u. d. soziale Entwicklg. — H. Kihn
u. D. Schilling, Prakt. Methode z. Erlerng d. hebräisch.
Sprache. 2. A.; S. F. Nocsgen, D. Aussagen d. N. T.s
üb. d. Pentateuch; D. Apokryphen u. Pseudepigraphen
d. A. T.s , übs. u. hgb. v. E. Kautzsch. 1.2. —
Xenoph. de rcpttbl. Atheniens. qui inscrib. libcllus, rec.
L. Kalinka. P. Thomas, Remarques critiques sur
les reuvre» philosoph. d'Apulee. — G. Lanson, Cor-
neille. — A S. Toernudd, Etiennc Pivert de Senan-
cour. J. J. Jusscrand. Shnkesp. en France sous
I ancien regime. — A. Tennyson, In Mcmoriam, trad.
p. L. Morel. A. Fouillcc, Les etudes classiques
ct la dcmocratie.

Revue des dtux mondes. 1. Fevrier. E.-M. de
Vogfie , Les morts qui parlent. I. — G. Rothan.
Napoleon 111 ct ITtalie. I. L'cntrevue de Plombieres. —
R. G. Lew, Les tinances egyptienncs. — E. Vedel
Lnc cxcursion au pays d Angkor. - Un officier des
gucrrcs de 1 empirc. Fragments des memoires du vi-com cM.-A. de Reiset. - A. Wodzinski, Un roman
chrctien. Quo vndis! de M. H. Sicnkicwicz. — F. Vie
Los colonies commercialcs des Allemands.

Entgegnung.*)
Die erst jetzt mir hier bekannt werdende Besprechung

meiner griechischen Göttcrlehre“ von Herrn ErnslMaass veranlasst mich zu folgender Entgegnung:
Herr Ernst Maass sagt: .An den Mitforschcrn halG viel zu tadeln, zumal an den Hellenomancn, die nicht

dulden wollen, dass die griechischen Götter zu semiti-
sehen gemacht werden Es sind die alten E. Curtius-schen .-aUmitht'el, wirkungslos gewordenen Klagen.-

kefn n
cntha t*n thatsächliche Unwahrheiten. Ankeiner SteUe niemes Huchs habe ich ein .tadelndes-

ubcr
1

” M" f0rs
f=

|
-" Besagt ,der einmal in der Ein-latung torkommendc Ausdruck Hellenomanen ist allec' “Ir dne persönliche Boiehang gebraucht);n bsa immlem Gegensatz gegen E. Curtius (vgl. S. <),

_ k r* 10h dc" Grundstock der hellenischen C.dtter

*) Mit dieser K
unseres Referenten

ntgegnung Jcs Vf.» und der Antwort
ist die Angelegenheit für uns erledigt.

Die Redaktion.

(um sie einzeln aufzuführen : Zeus, Poseidon, (iaea, Hestia,

Demeter, Hermes, Pan, Asklepios, Aristaios, Hades, Helios,

Apollon, Athene, Persephone» als ursprünglich und echt

hellenisch : ich will so wenig von semitischem Einfluss

wissen, dass ich selbst die einzige als semitisch ange-

nommene Gottheit Aphrodite sich früh an die helleni-

schen Kultformcn anschticssen lasse, so dass sie eine

hellenische Göttin geworden sei (S. 502). Wenn also

Herr Emst Maass in den oben angeführten Sätzen seine

Leser glauben macht, dass ich „die griechischen Götter

zu semitischen mache -
, so spricht er entweder gegen

besseres Wissen, oder er beweist damit, dass er mein

Buch überhaupt nicht gelesen hat. Die übrigen Aus-

führungen des Herrn Ernst Maass sind für mich Phrasen,

die dadurch nicht inhaltsvoller werden, dass sie in dem
bekannten Tone der IJeberJegenheit und der kathedralcn

Unfehlbarkeit dem Publikum verkündigt werden.

München. Otto Gilbert

Antwort.

So muss ich denn dem Gedächtnis des Verfassers

einigermaassen zu Hilfe kommen; ich will, wie er, mit

dem Nebensächlichsten beginnen.

I. G. will ‘an keiner Stelle des Buches ein tadelndes

Wort über Mitforschcr geäussert haben : Hellenomanc sei

bei ihm kein übles Epitheton'. Es hülfe mir G. gegen-

über voraussichtlich nichts, wenn ich mich nochmals ein-

fach auf sein Einleitungsknpitel (das habe ich oben gc

than) beriefe. Ich will ihn also ausschrciben
.

jedoch

nicht unterlassen, zuvor ausdrücklich zu bemerken, dass

ich nicht altes hierher gehörige hersetzen kann. S. 9:

Es giebt zwar Hellenomancn. welche die Annahme,

die hellenische Kulturentwicklung habe sich unter

der Einwirkung fremder Elemente vollzogen, ge-

radezu für eine Blasphemie ansehen; sie ziehen es

vor, Wunder über WunJer zu staluiren, um nur

nicht die Eigenart der Griechen durch von auswärts

kommende fremde Volksart tangiren zu lassen.

Ich meine, hier wird kräftig getadelt. ‘Persönliche Be-

ziehung' aber soll dieser Tadel nach G. nicht haben!

Wer bildet denn aberden Gattungsbegriff •Hellenomanen’,

wenn nicht bestimmte Einzelindividuen? Ergebnis«: G.

tadelt hier kräftig an einer ganzen Gruppe seiner Mit-

forscher die ‘Hellenomanie*. Nichts anderes hatte ich

gesagt. — Ebenso S. 3:

Es ist eine für die Bcurtheilung des griechischen

Glaubens entscheidende Thatsachc, dass seine Götter

einzig und allein ihren Platz im Himmel haben.

Es hat keine Götter gegeben, die auf der Erde sich

umhergetrieben, an irdischem Weine sich berauscht,

auf irdischen Böcken und Stieren herumgeritten, mit

irdischen Dingen Spiel und Unfug getrieben haben:

nur Missverstund, antiker und moderner, hat in

solcher Weise die Götter erniedrigen können.

Zur Erläuterung wähle ich ein G.sches Beispiel. Wenn

der sog. homerische Hymnus (301. 306) den eben ge-

borenen Hermesknaben in Windeln liegen und in Win-

deln herumlaufcn lässt, so macht die von G. beliebte

(oben Sp. 58 gekennzeichnete) Exegese diese Windel zur

’weissen flatternden Himmelswolke'. So zu lesen S.

61 A. in einem locus classicus (cs fehlt Pindar Nem. I
3*

über die ‘krokosfarbige* Herakieswindcl :
Herakles ist cm

G.scher Sonnengott). Nur der moderne Missverstand

von irgend welchen Mitforschcrn denkt anders als er.

So klagt G. Ist das etwa ein Lob? — Die vergleichende

Mythologie erfreut sich G.s ungeteilten Beifalls (*• »-

S. 5 ‘es bleibt M. Müllers hohes Verdienst, dass er •

die Sonne in den Vordergrund der Mythologie gerüc ’t

hat’». Darum wird von denjenigen, welche ihre Aus-

wüchse bekämpfen, gleich S. I ausgesagt:

Es gilt jetzt als wissenschaftlich, sich der vergleichen-

den Mythologie gegenüber völlig ablehnend zu »er-

halten. (Folgen drei Namen.)
Ist dies kein Tadel? Was sonst?
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JI. Ich habe nirgends gesagt, G. mache ‘alle’ Griechen-

göltcr zu Semiten. Der ganze vorangehende Theil mei-

nes Referats, insbesondere die deutlichen Worte Sp. 57

Z. 10—13, geben dem von G. gewaltsam aus dem Zu-

sammenhänge losgerissenen Satze die ihm nothwendige
Beziehung und Einschränkung; man kann nicht in jedem
Einzebatzc Alles sagen! Ich verliere über dieses nicht

noble Mittelchen des Beschwerdeführers kein Wort. Nicht

alle, aber auch nicht bloss die eine Aphrodite, sondern
eine nicht unbeträchtliche Zahl der Hcllencngötter ist

noch G., um jetzt doch erschöpfend deutlich zu sein,

ganz oder halb oder viertel semitisch: also doch semi-
tisch. Es ist erstaunlich, wie fein G. die Rncenmischung
aus gewissen nach seiner Meinung gemischten Götter-
gestalten herauswittern und unterscheiden kann. Von
diesen Distinktionen hat mein Referat nichts offenbart;
ich glaubte damals, G. selber legte am Ende auf diese
äittscrsten Finessen keinen Werth, und der Leser seiner-
seits bedurfte dieser Dinge nicht, weil sie, um es nun
doch herauszusagen, werthlose Phantastereien seien, ohne
Saft und Kraft, ohne Schein und Sein. Jetzt ist es mein
Loos, aus dem Chaos dieses Buches einige Einzelheiten
der semitischen 1 heoric des Verfassers für diesen selber,
da er sie ganz vergessen, wieder zusammenzusuchen. S. 8 :

Fremde Götter haben sich in das althclicnische
Gottersystcm eingeschoben und dasselbe erweitert.
Zwar waren diese fremden Götter aus denselben
Wurzeln entsprossen, aus denen auch die helleni-
schen Götter erwachsen sind, aber sie waren selb-
ständig original entwickelt und waren somit an-
dersgeartetgeworden, als die hellenischen. So haben
S,

t,
S’C*\nc *’en dic letzlcren cingeschoben und so

schliesslich den Polytheismus geschaffen, den wir

,

das Charakteristische des hellenischen Götter-
gaubens anzuschcn uns gewohnt haben (folgt die
btelte gegen die Hcllenomanen). Denn ein Wunder
nare cs in der Ilmt, wenn die phrygischcn, die
«irakischen, die tuskischen, die semitischen Stamme,

J?
ich dieselben Strassen gezogen sindwK d'. Hellenen

, dieselben Küsten und Inseln be-

, .
,

baten, wie die Hellenen, und überall mit den
ItMcrcn in die direkteste und unmittelbarste Be-

ni.Ü'"
15

|
C
!
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!

en sind
’ kcine sP l‘fen dieser Berüh-

rt,,, S5|
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'S,
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te « we i.h
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h “""'k™'- zufällig, aber ich habe das

neu Zwar
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gruppe, von i-r r _?
r e,nc £anz bestimmte Gestalten-

Sn!TC, auch
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T1Cm klcincn Fehler, einfach den
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,as V°n mir auch nicht ganz
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cm e ' in dieser Vereinfachung^ S»™, ta”" Ausd™k. .So die Sach
Aphrodite w-iedJ I

hm sclbcr bis ™ r dic eine

Auf X,I(1S |

Pr“%**«ben«n Scmitcngültcr. S. 4N8:

Venrischuu,,
'v ' r erkennen können, eine

tbrakLsciit-:
k kretisch-semitischer Kulte mit den

H*w aus nach K~lT l‘?
,,gl! !'“ndcn ’ 0,5 di' von

171
ßcziehunL' eeir

Re
.

horcnde Ariadne zu Dionysos
dite', und es ff 'u”

lst: Ariadnc ist ‘eine Aphro-« -St sehr wahrscheinlich, dass sie auf

Kreta in ehelicher Verbindung mit dem Sonnen-
zeus (sic!) der phrygisch semitischen Bevölkerung
verehrt worden ist. Sie ist auf Naxos in dieselbe
Verbindung mit Dionysos getreten, eben weil der
letztere nur als eine andere Form des Sonnenzeus
(sic!) anzusehen ist. Und von Naxos aus hat sich
dann Legende und Kult an den Küsten Griechen-
lands wie auf anderen Inseln festgesetzt. So findet
sich die Legende in Attika, Argos, Lokris. Phädra
scheint nur anderer Name für Ariadne.

Also auch Ariadne und Phädra semitisch! Ich kann
nicht noch weiter abschreiben. Athamas, Ino-Leukothea,
Ilerakles-Palaimon (S. 324 A.) sind alle semitisch, Meli-
kertes natürlich auch (‘es kann keinem Zweifel unter-
liegen, dass dieser Melikertcs phoenizischer Sonnengott
ist'. S. 323). Auch Salmoncus (Salamis) und noch
mehrere andere sind ganz semitisch! Partiellen Semi-
tismus erkennt G. bei (dem kretischen) Zeus und Hera:
das Paar soll phrygisch-scmitisch sein; das semitische
Element ist nach G. z. B. durch dic Beziehung von
Zeus und Hera zum Stier und zur Kuh gegeben: Hera
jioüiiRC, Zeus als Stier der (darum natürlich auch semi-
tischen) Europa! Das Gleiche gilt nach G. von dem
Zeus Aüicftio?, dem man Menschen opferte: denn Men-
schenopfer sind eben nach G. Molochdienst. So geht
es weiter ohne Ende. Es ist aber wohl genug.

III. Ich urthcilc in meinem Referat Sp. 56— 58, dass

G.s Darstellung vom ersten bis zum letzten Satze be-

weislos ist. Ihm ist das Urtheil Phrase! Es ist freilich

ausgeschlossen, dass wir Beide über das, was ein Ur-

theil sei. einer Meinung seien: ist G. doch nicht einmal
im Stande, über den materiellen Inhalt seines eigenen

Buches richtig zu referiren! Ich füge meinem Referat

jetzt hinzu, dass G.s Anmerkungen die erforderlichen

Einzelargumente zu seinen Dogmen keineswegs enthalten.

Zwischen seinen Quellenangaben (die man bei Preller-

Robert viel besser findet) und seinem Texte klafft ein

Riss. Sein Buch hätte ohne diese traditionellen Noten

denselben Grad von Existenzunfahigkeit. Man prüfe

z. B. das über einen nach G. ganz echten Semiten

S. 3231'. Gesagte: die Anmerkungen geben dort auch in

G.s Sinne für das Probandum garnichts her.

Marburg i. H. Ernst Maas s.

Berichtigung.

Hr. Prof. Helm reich hat in der Besprechung mei-

ner Ausgabe von Galens Schrift IIspl UetovoDOHj« «alrrj?

(DLZ. 1899, Sp. 220) fünf Stellen angeführt, an denen

seine Lesung der Pariser Handschrift von der meinigen

abweicht. Herr Henri Omont, der die grosse Liebens-

würdigkeit hatte, dic fraglichen Stellen auf meine Bitte

zu prüfen, bestätigt meine Lesungen fuXaxtfov S. 22, 9

und ftuaiav 32. 5; dagegen hat H. 25. 24 richtig xoü

«aiJMXoo gelesen. 19, II ist öpstujv in «Xriwv (so) ver-

bessert und ohne Zweifel iXtttuv zu schreiben. Zu 15,

17 bemerkt Hr. Omont: „il tue scutblt bien qti'il

failU lire simplcuicnl XagfSavesx“; ich glaubte am Ende

der vorausgehenden Zeile dic verblassten Züge eines

sipos zu erkennen; dass auch dies mit dem Sprach-

gebrauch Galens übereinstimmen würde, ergiebt sich aus

17, 18 xai toi$ ÄXXoi? äs wi« outcu irpooXagjsavogevots

und VI 610, 18 K. oüx oXt-foo o« xaj grrct f&poo rcpoa-

Xaußdvoooiv «ovo (tä xipuov). — Die abweichenden Le-

sungen erklären sich daraus, dass die Handschrift nicht

immer deutlich geschrieben und an den Rändern durch

Feuchtigkeit beschädigt ist.

Freiburg i. B. Karl Kalbfleisch.

Antwort.

Die vorstehende Erklärung des Herrn Dr. Kalbfleisch,

dic an drei von fünf zweifelhaften Stellen dic Richtigkeit

meiner Lesung bestätigt, giebt mir zu keiner weiteren

Bemerkung Anlass.
.. , . ,

Augsburg. 0. He Im reich.
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- Minücl »nd liebe(stunde in

ligen Katholizismus nach Professor Dr. Schell ir
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Un<l

,

dessen ''erschlage zu ihrer Heilung

IS<r
^*raBndiP>i,8- Mainz, F. Kirchheim

S. 8», M. 1,20.

D

M?'; ,!

,crum d 'st,n8u<>- Nachtrag zu den 3

Dis
.
!nj

und Auszug aus der 4. Aufl. des
- s-nguo

. Ebenda. 1897. 46 S. 8“. M. 0,50.

Furt.pi,
^ n Katholizismus als Prinzip des

^ Sa
.^

e ’ne bcachtenswcrthe Autorität:

'Wm
"8,C

I
ift " ar a^cn Denkfaulen unbe-

!cn rinC

D,

p
e

J
.^?ten e,n Aerg«rniss, vielen Ed-

eme he3same

f
!?
chu

.

ne ' aI,en 1)0860 Elementen

Münch Ali ^w,sscn8«rforschung“ (Spectator,
,89

n
8 BdL NV >2»

cnen Partien, namentlich der

an zweiter Stelle genannten Schrift zu urtheilen,

möchte man den Vf. in die zweite der oben an-

geführten Kategorien einreihen. Nimmt man die

Schriften aber nach ihrem Gesaminteindruck, so

erweist sieb das Prädikat .gut“ doch .als unzu-

lässig. Es finden sich nämlich in beiden Schriften

durchgängig so viel böswillige Unterstellungen

und Verdrehungen, willkürliche Umdeutungen und

Entstellungen, absichtliches Verschlüssen gegen

bessere Erkenntniss, gepaart mit widerlicher

Verketzerungssucht, wie sie nur eineu unduld-

samen Hierokraten kennzeichnen können. W ollten

wir dein Vf. auf allen seinen Irr- und Schleich-

wegen folgen, so müssten wir weit über den

Rahmen einer Besprechung hinausgehen, weshalb

hier nur einige charakteristische Züge angedcutet

werden können. Ist es die Hitze des Kampfes,

Gewohnheit oder Unachtsamkeit, dass die widcr-
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sprechendsten, ja oft geradezu paradoxe Gedanken

mit grosser Gelassenheit vertreten werden? S. 7

heisst es: „Zu welch neuer Entwicklung soll

denn die christliche Religion hinstreben, hinüber*

leiten, fortschreiten?“ Schon S. 9 lesen wir:

„Einhalsamiren ist freilich auch konservative

Thatigkeit; man vollzieht sie aber doch nur an

todten Körpern; den Versuch bei lebenden wird

wohl Niemand wagen.“ Das unsaubere Treiben des

„Pelikan“ soll wohl von dem Vf. damit gedeckt

werden, dass diese Schrift „auch für Kinder und

Schwachsinnige“ geschrieben wurde (her. dist.

S. 25). Wäre der Gegenstand nicht so ernst,

man möchte es fast humorvoll finden, wenn (S. 23)

Männer wie Braun über Freiheit reden. Wie
die von ihnen zu erhoffende Freiheit beschaffen

wäre, zeigt wahrlich erschreckend deutlich der

Kampf gegen Schell, wie ihn ein Braun,

Höbler u. a. führen. Jeden freien, offenen Ge*
danken möchten sie mit der Gewalt des Inquisi-

tors niedertreten und ahnen nicht, in welch be-

denklicher Weise sie damit die katholische

Wissenschaft diskreditiren. Und erst eine katho-

lische Universität im Banne solcher Freiheit

(S. 28)1 Welche Förderung müsste da die

Wissenschaft finden! Einen kleinen Vorge-
schmack solch glücklicher Verhältnisse haben
wir ja unlängst durch die Vorgänge zu Freiburg
i. d. Schw. gemessen können. Es gehört schon eine

gewisse Unverfrorenheit dazu, angesichts derartiger
Zustände noch Klage zu erheben, dass die Re-
gierungen solch ein Unternehmen nicht förderten.

Am meisten wird sich ein ruhig Denkender bei
der Lektüre obiger Schriftchen angewidert fühlen
durch die lieblose, gehässig -inquisitorische Be-
handlung der Sache. Was wird da Herrn Schell
nicht alles angedichtet. Wer Br.s Schriftchen
allein liest, muss zu der Ansicht kommen, Schell
wäre der ausgesprochenste Anwalt des einseitig-
sten Liberalismus, religiösen Indifferentismus, ja
Atheismus, des Duellunwesens und was derglei-
chen mehr ist, und doch will und vertheidigt
Schell in Wirklichkeit das Gegentheil von all

dem. Auf Grund solch gehässiger Entstellung
steht Br. dann nicht an, die Weissagung Christi
über das Verhalten der Synagoge zu seinen
Jüngern (Job. 16, 2) auf Schell anzuwenden, ja
sein Glaubcnseifcr schreckt selbst davor nicht
zurück, von „katholischen Renegaten“ zu sprechen
(S. 22). Komisch mulhet an, wie ein Mann sol-
cher Ausdrucksweise belehrt worden sein will,
„Ruhe, Bescheidenheit und Artigkeit mit deut-
scher Offenheit zu verbinden“ (S. 50). Trotz seiner
heftigen Ausfälle kann übrigens selbst Br. nicht
umhin, Schell Anerkennung zu zollen als einem
Mann, „der mit achtunggebietender Rüstung
auf den Plan tritt und zwar allezeit ausdrücklich
zur Ehre Gottes und der Kirche“ (S. 43). Ja
wie ist es dann aber möglich, muss man sich
fragen, dass er trotzdem mit solchem Hass und

mit solchem Fanatismus verfolgt werden kann.

Den Schlüssel zu diesem Räthsel findet nun in

Br.s Schriftchen S. 47 ff. Hier wird nämlich

eine geist- und gedankenlose Verhimmelung des

Jesuitenordens und all seines Thuns und Lassens

zum Besten gegeben. Sein immenser Einfluss

gründet nach Br. nur auf seiner „inneren Ge-

diegenheit“ (S. 50); der Werth und die Aner-

kennung der jesuitischen Wissenschaft beruhe

auf der doppelten Zensur, der bischöflichen und

der Ordenszensur (S. 58). Dass die Jesuiten

abergläubische Leichtgläubigkeit fördern, ist nach

Br. Verläumdung, denn — ein Jesuit hat zuerst den

Taxilschwindet aufgedeckt. Dass derselbe Jesuit

jahrelang durch Uebersetzung und Empfehlung

der Schriften Taxils dem Betrug in Deutschland

die weiteste Verbreitung gegeben, verschweigt

Br. natürlich, wie auch die andere Tbatsache,

dass die Trienter Blamage noch unendlich viel

grösser geworden wäre, wenn nicht zu grosse

Weinlaune Herrn Taxils Geheimniss zu früh ver-

rathen hätte, und in Folge davon in letzter Stunde

von Köln aus Gegenordre nach Trient ergangen

wäre. Schell hat es nun gewagt, an den Jesuiten

nicht alles so trefflich, vorzüglich und bewunde-

rungswürdig zu linden, wie Br. und seine Ge-

sinnungsgenossen. Er hat ihre Exklusivität, Ein-

seitigkeit, Rechthaberei und Verfolgungsliebhaberci

aller nicht zu ihnen Schwörenden etwas beleuchtet.

Das ist nun nach Ansicht einer gewissen Richtung

— nennen wir sic die ultramontane — ein Ver-

gehen
,

das Sühne verlangt. Ein solcher Mann

muss mit allen, wenn auch noch so unerlaubten

Mitteln bekämpft werden, um seinen Einfluss w
untergraben. Hierbei können seine noch so

grossen Verdienste um die Ehre Gottes nicht tu

Betracht kommen, denn diese müssen gegen die

Jesuitolatrie weit zurücktreten. Streng genom-

men hat nun freilich solch ein Gcbahrcn nut

der Lehre Jesu und seinem Geiste nicht viel

gemein, steht vielmehr in geradem Gegensatz zu

ihm. Ein sittlich unverdorbenes Urthcil wird

darum ein solches Gebahren unzulässig finden,

ob es nun mit dein Probabilismus, Acquiprobabilis-

inus oder Tutiorismus vertheidigt werden mag.

Dass man alle „gelehrten Purzelbäume“ mit-

machen soll (S. 2
1 ), verlangt Schell gewiss nicht,

mit Recht hält er es aber eines vernunftbegabten

Menschen für unwürdig und auch für bedenklich,

bei jeder neuen oder ungewohnten Idee sotort

ängstlich nach dem Inquisitor zu rufen, wie Br.

und die von ihm beweihräucherten Jesuiten

thun. Hierbei dürfte aber Schell alle jene auf

seiner Seite haben, die nicht aus diesem oder

jenem Grunde auf den Gebrauch der ihnen

von Gott gegebenen Vernunft freiwillig ^ cr*

zieht leisten.

München. Knöpfler.

'i

|

j

.
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Richard Adolf Hoffmann, Was versteht man

unter wissenschaftlicher Bibelforschung ? Königs-

berg i. Pr., Beyer. 1897. 20 S. 8 ". M. 0,50.

Eine am 25. Oktober 1897 zu Königsberg

gehaltene Antrittsvorlesung, die sich fast aus-

schliesslich mit der neutestamentlichen Exegese

und Kritik befasst, hierüber aber einige unan-

fechtbare, formell vorsichtig limitirte Grundsätze

und Urtheile in bescheidenem Tone zu Tage
fördert.

Strassburg i. E. H. Hol tz mann.

Friederike Fricke, Luthers 'kleiner Katechis-

mus in seiner Einwirkung auf die katechetische

Litteratur des Reforrnationsjahrhunderts. Göttin-

gen, Vnndcnhueck u. Ruprecht, 1898. 1 Bl. u. 195 S.

»• M.5.

Die Vf. hat, angeregt und ermuthigt durch
die Göttinger Professoren Knoke und Tschac.kert,

die Ergebnisse jahrelanger mühevoller Forschun-
gen auf dem Gebiet der katechetischen Litteratur
deä 16. Jh.s dem Druck übergeben. Man kann
dafür nur dankbar sein, ja man wird die vorlie-

gende Leistung als einen sehr achtbaren Beitrag
zur Diskussion über den wissenschaftlichen Beruf
der Frauen bezeichnen dürfen. Wir werden auf
recht bündige und übersichtliche Art so ziemlich
mrt dcm ganzen einschlägigen Schriftthum der in
Betracht kommenden Zeit bekannt gemacht.
Dabei sind nicht nur die littcrarischen Schätze
der bedeutendsten deutschen Bibliotheken, vor
Allem der von Göttingen, benutzt, sondern auch
neuere und neueste Veröffentlichungen der Fäch-

le
6 sorgfältig berücksichtigt worden. Beson-

€r
f
Anerkennung verdient die ungemein reich-

te Sammlung fremdsprachlicher Katechismen.
Bass die Vf. sich durch den Titel ihres Werkes

1

,

1 *’ esseta «wiegen lassen, bedeutet inso-
ern einen Vorzug, als der Leser gern auch die-

F"*®! katechetischen Schriften aufgeführt und
Theben findet, die zu Luthers kleinem Kate-

^J
w'

cder in gar keiner oder in nur sehr

_
T e*,<4,uRg stehen. Hin und wieder scheint

(Trj
?
nr dam,t W*U »ch einige kleine Ausstellungen

. 7
ein »»gelerntes Vorurtheil im Spiele

, ,

s »Luthers kleiner Katechismus die

V
*1 Konfirmation geschaffen wie auch die

^begründ«« habe (S. 8 ), ist in dieser

l
Un
?
c

.

t,?‘ ^ass der Gebrauch von Tafeln,

zu v,

CL
-

ct,Schcn Lehrstücken beschrieben, schon

i B r°uT0rischcr Zeit mehrfacb bezeugt ist,

consM T .

SurSant8 Manuale curatorum (lib. II,

nlth u

lt ****** (S. 10
) in Erinne-

werfen sollen. Die konfessionelle

ison ,.i,

er tnu dann und wann 's - 140 f->

blathc fälhL-
hervor - Als komische Stil-

bibliuthfl
•

reundlichkcit der Ministerial-

mitzK
CcUc“ auf

(S - 48 )- Noch nicht be-

Sacbcn der*] A
!°
r
^
U3 JtC,n Vorwurf erwächst, in

imischen Katechismen die Aus-

I führungen Holtzmanns im 2. Heft des laufenden

Jahrgangs der „Ztschr. f. prakt. Theol.“ (XX,
S. 124 ff.). Selbstverständlich werden bei ge-

nauer Durchforschung des Werkes Lücken zu

Tage treten. Auf den ersten Blick bemerkte ich,

dass die „Baseler Fragstücke (Frag und antwort

in verhörung der Kinder) 1537“ der Vf. unbe-

kannt geblieben sind. Sie gehören in die Brenz-

Gruppe (S. 84 ff.), sind aber
#
von bemerkens-

werther Originalität. Der Umstand, dass sie sich

in einem Büchlein „Form der Sacramenten bruch“

versteckt halten, legt die Vermuthung nahe, dass

noch manches kennenswerthe Stück, unter nicht-

katechetischer Flagge segelnd, unentdeckt ge-

blieben ist. Den hohen Werth des ausgezeichne-

ten Buches möchte ich mit diesen Bemerkungen

nicht von ferne bestritten haben.

Strassburg i. E. J. Smend.

Philosophie.

Ludwig Wagner, Unterricht und Ermüdung.
Ermüdungsmessungen an Schülern des neuen Gym-

nasiums in Darmstadt.

Ferdinand Kemsies, Arbeitshygiene der Schule

auf Grund von Krmüdungsmessungen.

[Sammlung von Abhandlungen aus dem Gebiete

der pädagogischen Psychologie und Physiologie,

hgb. von H. Schiller und Th. Ziehen. I. Bd. 4. H.

u. II. Bd. LH.) Berlin, Reuther & Reichard, 1898.

134 u. 64 S. 8 °. M. 2,50 u. 1,60.

Seitdem die Ueberbürdungsfrage die Gemüther

beunruhigt, sind verschiedene Versuche gemacht,

die Leistungsfähigkeit der Schülergehirne, die

Schnelligkeit und Grösse ihrer Ermüdung durch

exakte Messungen festzustellen. Man hat be-

stimmte Unterrichtsleistungen der Schüler nach

Quantität und Qualität miteinander verglichen:

Burgerstein Hess 4 mal 10 Minuten lang (mit

Pausen von je 5 Minuten) einfache Rechenaufgaben

lösen. Andere beschäftigten die Schüler zu Be-

ginn des Unterrichts und am Ende oder Anfang

jeder Schulstunde (mit und ohne Pausen zwischen

je 2 Schulstunden) je 10— 30 Minuten mit

Rechenaufgaben oder Diktaten. Ebbinghaus

wandte zwei neue Methoden an. Er Hess einer-

seits den Kindern beim Unterrichtsbeginn und

Ende jeder Stunde 6— lOstellige Zahlenreihen vor-

sagen, von denen sie dann aufschreiben mussten,

was sie behalten hatten. Anderseits legte er ihnen

zu den verschiedenen Zeiten gedruckte Prosa-

texte vor, welche durch kleine Auslassungen un-

vollständig gemacht waren; die Lücken sollten

ausgefüllt werden. Ganz andere Wege wurden

von Mosso und Griesbach eingeschlagen. Jener

stellte fest, dass geistige Ermüdung die Muskel-

kraft herabsetzt, und konstruirte einen Apparat

(Ergograph), welcher die verschiedenen Muskel*

leistungen und damit die Ermüdungskurven gra-

phisch registrirt. Griesbach endlich maass mit
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dem Aesthesiometer die Sensibilität verschie-

dener Hautstellen vor dem Unterricht, nach

den verschiedenen Stunden und an schulfreien

Tagen und behauptete, eine Herabsetzung der

Sensibilität durch geistige Arbeit konstatiren zu

können.

I . Der Griesbachschen Methode hat sich

auch Wagner bei 200 Messungsreihen zu durch-

schnittlich 6 Messungen bedient. Die Schüler ge-

hörten der Quarta bis Untersekunda an; auf

die Quarta fällt fast die Hälfte der Messungen.

W. nahm leider an schulfreien 'lagen gar

keine, an Nachmittagen nur wenige Messungen

vor und beschränkte sich (im Gegensatz zu

Griesbach) auf eine Stelle, auf die Gegend über

dem Jochbein. Für diese wurde das Mindest

-

maass festgestellt, um welches die beiden abge-

stumpften Spitzen des Eulcnburgschen Aesthesio-

meters voneinander entfernt sein müssen, damit

sic, zugleich auf die Haut gesetzt, als getrennt

empfunden werden oder — mit anderen Worten
— damit keine Verschmelzung der beiden ver-

schiedenen Erregungen zu einer Empfindung

stattfmdet. Im Mittel betrug dies Mindestmaass

für die hintere Jochbeingegend vor dem Unter-

richt 10 mm, nach der 1.— 5. Vormittagsstunde

jedesmal 14 mm.
Dass überhaupt eine Herabsetzung der Haut-

sensibilität durch geistige Arbeit stattfindet, wird

man wohl auf Grund des bisher vorliegenden

Materials als Thatsache zugeben müssen. Aber
wie diese Thatsache deuten? Ist ein bestimmtes

Verhältnis« festzustellen zwischen jener Herab-
setzung und geistiger Ermüdung? und welches?
Wo hört die E r müdung auf, die ja durchaus
nicht schädlich ist und ohne welche es keine

Ucbung giebt? Wo beginnt die U eb ermüdung?
Diese und ähnliche Fragen können nach meiner
Ansicht nur Beantwortung finden, wenn man zu-

nächst an erwachsenen Personen, die an scharfe
Selbstbeobachtung gewöhnt sind, durch längere
Zeit hindurch unter stets wechselnden Verhält-
nissen Aesthesiometermessungcn macht, den Ein-
lluss der Berufsarbeit, der Erholung, der körper-
lichen Bewegung, des Schlafes, des Kaffees und
anderer stimulircnder Getränke, der Mahlzeiten
usw. usw. methodisch untersucht, zugleich aber
auch genau verfolgt, welche Bewusstseinszustände
verminderter bezw. erhöhter Sensibilität ent-
sprechen (namentlich bei abnorm grossen oder
kleinen Mindestraaassen), ob mit jener sich ge-
wöhnlich das Gefühl des Angegriffenseins, der
Ermüdung verbindet, mit dieser das Gefühl der
Frische und Leistungsfähigkeit. Erst wenn viele
hunderte solcher Messungsserien vorliegen, wird
man versuchen können, allgemeinere Gesetze ab-
zuleitcn und eventuell die Herabsetzung der
Sensibilität als Maass für die geistige Ermüdung
zu verwerthen. Ganz falsch war es, mit Messun-
gen an Schülern, namentlich an Quartanern zu

beginnen. Selbst dem erwachsenen Menschen

ist es nach meinen Erfahrungen in sehr vielen

Fällen nicht leicht, zu bestimmen, ob er eine

oder zwei Empfindungen hat. Es giebt eine

gar nicht so kleine Mittclzone, wo er bald eine,

bald zwei Empfindungen wahrzunehmen glaubt,

und je länger der Versuch dauert, desto un-

sicherer sind oft die Angaben (vgl. Wagner.

S. 7). Aus Quartanern (oder gar Quintanern;

Griesbach!) wirklich zuverlässige Aussagen

über diesen Punkt herauslocken zu wollen, scheint

mir ein ziemlich aussichtsloses Unternehmen zu

sein bei ihrer geringen Fähigkeit zur Selbstbe-

obachtung. (Bezeichnenderweise haben sich in

Quarta viel höhere Erraüdungsgrade herausge-

stellt als in höheren Klassen. Ich deute diese

Thatsache dabin, dass die Aussagen der Quar-

taner noch viel unzuverlässiger gewesen sind

als die der übrigen Schüler.) Viele Schüler

werden den besten Willen haben, werden sich

aber gerade darum auch dann einbilden, Be-

stimmtes zu fühlen, wenn eine unbestimmte Aus-

sage am Platz wäre. Wie leicht sind solche

Einbildungen bei den methodisch Ungeschulten!

Andre Schüler werden ihre Aufmerksamkeit nicht

einmal auf den Versuch konzentriren und auf

gut Glück antworten, ratben. Griesbach hat

mehrfach „Störungen in der Sensibilität
1* be-

obachtet: dass mehr Eindrücke gefühlt wurden

als Zirkelspitzen aufgesetzt waren, dass Ver-

grösserung des Spitzenabstandes als Verringerung

empfunden wurde und umgekehrt. Griesbach ist

geneigt, diese Störungen mit Gehirnermüdung in

Zusammenhang zu bringen. Mir ist viel wahr-

scheinlicher, dass willkürliche Unaufmerksamkeit

Vorgelegen hat,* d. h. eine nicht durch Ermüdung

herbeigeführte, sondern aus Gleichgültigkeit gegen

die Versuche mit Bewusstsein ausgeübte. Ob

angespannteste Konzentration (selbst beim Er-

wachsenen) eine Erhöhung der Sensibilität über

das natürliche Maass hinaus hervorrufen kann,

ist wohl zunächst nicht anzunehmen (andernfalls

wäre jeder Vergleich verschiedener Messungen,

selbst an derselben Person, aussichtslos). Dass

aber Mangel an Konzentration das Mindestmaass

des Abstandes der Zirkelspitzen vergrössern

wird, ist mir unzweifelhaft. Nach W. haben

Turnstunden und selbst Spielstunden ott herab-

setzend auf die Sensibilität gewirkt. Sollte es

aber nach solchen Stunden nicht häufig durch-

aus nicht an Ermüdung gelegen haben, sondern

am Fehlen der Konzentration? nicht an der Un-

fähigkeit, sondern an der Unlust zu ibrr an

der Zerfahrenheit des Schülers als der natür-

lichen Folge lebhafter Spielbetheiligung.- Ist der

Junge mit seinen ganzen Gedanken noch heim

Schlagball, so wird er wahrlich für die

Zirkelspitze wenig übrig haben und sich st3tt

auf konzentrirte Beobachtung aufs Kathen legen.

Oder aber — er wird sich einen besonderen
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Spass daraus machen, den Untersuchenden zu

übertölpeln, und mit Willen fatsch antworten.

Man denke doch nicht, dass es solche Individuen

nicht f;iebt, namentlich in den Flegeljahren (es

brauchen darum noch lange nicht die schlechte-

sten Charaktere zu sein!). Man denke auch

nicht, dass man den Betrug immer oder auch

nur meistens entdecken wird.

Scbun allein diese Unfähigkeit und Unlust

der Schüler zu streng methodischer Selbstbe-

obachtung macht mich gegenüber allen Abnor-
mitäten in den. Mindestmaassen sehr miss-

trauisch (und auf die Feststellung solcher Ab-
normitäten kommt es doch, wenn man prak-
tische Konsequenzen ziehen will, vor allem an!).

Kerner ist zu bedenken : die physiologische
Normale sinkt nach W. von der hinteren
tur vorderen Jochbeingegend von 10 mm bis
- mm. Nun wurde zwar die Messungslinie bei
jedem Schüler für den betreffenden Tag durch
einen farbigen Strich markirt (und ich will an-
nehmen, dass der Strich nicht von Mitschülern
aus Insinn entfernt und durch einen andern er-
setzt wnrdel). Aber war auch der Anfangs-
punkt der Messung nach dem Ohr zu immer
derselbe

r Falls ja: wurde derselbe durch die
wiederholte Berührung des Zirkels nicht stärker
oder schwächer empfindlich? Falls nein: wurde
durch diesen Unterschied nicht eine Verschieden-
'ri* in die Messungen hineingetragen? Die
Misslingen verschiedener Tage an demselben

j

" u,,tr verschiedener Schüler nach
ensclben Stunden untereinander zu vergleichen,

mus, u i-gen der wechselnden Sensibilität der
Jochbeingegend sehr prekär sein. Und fand
,™ ‘-ln""ss der Uebung im Lauf desselben

gc> statt? Wurde auch der willige Schüler

, ...

J"äeri:r Dauer einer Untersuchung nicht
scUiesslich ganz konfus? Wurden die Spitzen

UnT
^ au%cse,2t

> immer gleich stark?
de" keine Härchen berührt? W. nimmt an,

toiiL

l " au
*f
n lm Allgemeinen jedesmal fast

bcrlrirr™
6 Erbo 'un

ff bis zum AnfangszustandÄS <Es ist ^de, dass er nicht

PuuL „
Cr am Anfang und am Ende der

(15su
2
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l0
' So ware se ‘nc Methode sehr

da0n mössten ja doch von10 Schülern, die in jeder Pause ge*

messen wurden, die letzten wieder fast vollkom-
men frisch sein, und die an ihnen gemachten
Messungen vermöchten die Erschöpfung am
Ende der Stunde gar nicht mehr zum Aus-
druck zu bringen.

Von den Schlussfolgerungen der Schrift er-

wähne ich nur zwei, die dem Praktiker freilich

schon lange bekannt sind und für ihn nicht erst

durch ästhesioinetrische Messungen festgestellt zu
werden brauchen: 1. Der Nachmittagsunterricht

ist pädagogisch fast werthlos und hygienisch be-
denklich (ähnlich auch Griesbach); 2. für die

Grösse der Ermüdung macht die Person des
Lehrers viel mehr aus als der Stoff. Den
letzteren Punkt soll das böse Aesthesiometer
an Schülern einer Untertertia in helles Licht

gesetzt haben. Alle gehen trotz Griechisch,

Geometrie, Französisch, Latein um 12 nicht im

Geringsten ermüdet nach Haus, einer viel sen-

sibler als er gekommen ist. Die Geometrie-

stundc hat sogar allgemein erholend gewirkt.

Und der Grund? Alle vier Stunden wurden —
von Probekandidaten gegeben!

2. Kemsies hat drei verschiedene Methoden
angewandt. Erstens liess er in einer Volks-

schulklasse an cif 'Pagen zu verschiedenen Zeiten

(28 mal) je 12 gemischte Excmpcl aus dem Zahlen-

kreis 1 — 1000 im Kopf ausrechnen und die Re-

sultate niederschreiben. Für jede Einzelaufgabe

war 1 Minute Arbeitszeit angesetzt, bezw. an

einigen 'Pagen 1 */<— 2 Minuten. Das einzige

unanfechtbare unter den angeblichen Resultaten

ist, dass — was rnan auch vorher schon wusste

— die letzte Stunde durchschnittlich die schwäch-

sten Leistungen liefert. Zweitens machte K. Ver-

suche über die Arbeitsgeschwindigkeit in verschie-

denen Zeitlagen und ihr Verhältnis zur Arbeitsqua-

lität. Gegenstand auch diesmal: Kopfrechnen; Ver-

suchspersonen: an einem Page 4 Schüler 1 Stunde,

an drei 'Pagen 2 Schüler Vs Stunde. Drittens

machte K. an Volks- und Realschülern Messungen

mit dem Mossoschcn Ergograph, d. h. er ver-

glich die mechanische Arbeit, welche der rechte

Mittelfinger (bei Festlegung von Unterarm und

Hand) zu verschiedenen Zeiten dadurch zu leisten

vermag, dass er durch rhythmisches Beugen und

Strecken ein Gewicht hebt und senkt. Es wird

leider nur ein 'Pheil der vorgenommenen Ver-

suche mitgetheilt, nämlich Messungen an 7 Real-

und 9 Volksschülern. Geistige Arbeit hat

angeblich Muskelermüdung zur Folge, der Ergo-

graph soll der sicherste Indikator für Ermüdung

sein. Wenn bei den Rechenversuchen der zwei-

ten Art weder Arbeitsgeschwindigkeit noch Ar-

beitswerth einen sicheren Schluss aul Ermüdung

gestatteten, zeigte der Ergograph „überall ein

enormes muskuläres Minus“ an. Sinken der

Aufmerksamkeit und des Interesses könne oft

noch einige Zeit unterdrückt werden, aber die

Muskcldepression lasse sich durch die stärkste
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tion, Unlust und anderen Zufälligkeiten, sondern

wirkliche Zeichen von Depression und vermin-
WiUensaustrengung nicht verdecken. Nach der

ersten Rechenmethode war eine Ueberbürdung

nicht mit Gewissheit zu konstatiren, aus den

Ergographenmessungen soll sich dagegen eine

zeitweilige Ueberbürdung der Schüler unserer

höheren Lehranstalten ergeben.

Zunächst habe ich gegen K. einzuwenden,

dass das Zahlenmaterial, mit dem er arbeitet,

viel zu klein ist. Die augenblickliche Dis-

position der Schüler ist überaus wichtig; nur

bei ganz grossen Zahlen können die daraus

folgenden Besonderheiten sich vielleicht aut heben.

Fast seine sämmtlichcn Schlussfolgerungen sind

deshalb voreilig und durchaus nicht einwands-

frei, ganz abgesehen von den Fällen, wo sie nur

durch Vernachlässigung der entgegenstehenden

Zahleninstanzen möglich werden. Als Beweis

für die Unwissenschaftüchkeit der Arbeit trotz

aller scheinbaren Exaktheit will ich aus Vielem

nur dies anführen, dass Rcchenversuche der

ersten Art nur an einem Montag angestellt

sind, dass K. aber trotzdem auf Grund dieses

einen Versuchs von einem „Arbeitsgesetz des

ersten Wochentages“ redet. Rechenversuche

können m. E. überhaupt nur dann Bedeutung

haben, wenn die Fehler nicht nur gezählt, son-

dern auch gewerthet, wenn also mindestens

Denk- und Flüchtigkeitsfehler unterschieden wer-

den. Bei den ersten Versuchen hat K. das

ganz unterlassen, bei den zweiten theilweise.

Gegenüber den Ergographenmessungen ist die

grösste Vorsicht geboten. Sind die im Apparat

Hegenden Fehlerquellen ganz zu beseitigen?

Werden nicht durch verschiedenartiges Anschnallen

des Armes verschiedenartige Arbeitsbedingungen

hergestellt? Je grösser die Zahl der untersuchten

Schüler, desto häufiger wird bei geringen Er-

gebnissen nicht Erschöpfung, sondern Unlust oder

bewusste Täuschung die Ursache sein. Wie
wirkt die Uebung? Es sind Schüler 6— 8 mal

an einem Tag an den Ergographen gesetzt!

Die Muskeln des Mittelfingers sollten jedesmal

intensiv arbeiten bis zu völliger Erschöpfung.

Macht sich die Erschöpfung der vorhergehenden
Male nicht bei der 4., 5. usw. Messung geltend?

Nach Mossos Theorie, welcher die Ermüdung
für einen chemischen Vorgang hält (Anhäufung
von Verfallstoffen im Blut), müsste die völlige

Erschöpfung der Mittelfingcrmuskeln auch für den
übrigen Körper und für den Geist Ermüdungs-
folgen haben. Führt doch das Turnen von allen

Stunden nach ergographischein Index die grösste
Ermüdung herbei (cf. S. 63/4; Religion kommt
an 4. Stelle und führt eine grössere Ermüdung
herbei als Deutsch, Naturwissenschaft, Geogra-
phie, Geschichte — für den unvoreingenommenen
Praktiker eine weitere Instanz gegen die Brauch-
barkeit der Ergographenmessungen!). Und dann,
wären die einzelnen Zahlen auch zuverlässig und
die Minderwerthe nicht Produkte von Indisposi-

derter Leistungsfähigkeit: wie die Thatsachen

deuten? Auch hier erhebt sich die Frage: wo

ist Ermüdung? wo Uebcrmüdung? Auf jeden

Fall darf man doch psychische und physiologische

Ermüdung nicht einfach gleichsetzcn! Und nun

gar, • wenn Gefühl der Frische beim Jungen vor-

handen ist, der Ergograph aber gering indizirt,

will K. der Allweisheit des letzteren mehr trauen

als dem Kraftgefühl der Versuchsperson. Das

ist kein Glaube mehr, das ist Aberglaube! —
Ueberbürdung ist von K. faktisch nicht nach-

gewiesen; statt in die Schule sollte er lieber in

die eigne Methode Misstrauen setzen, welche so

zahlreiche Fehlerquellen ganz ausser Acht lässt.

^ Kiel. Erich Adickes.

Philologie und Litteraturgeschichte,

Eugen Wolff, Poetik. Die Gesetze der Poesie in

ihrer geschichtlichen Entwicklung. Ein Grundriss.

Oldenburg, Schulzesche Hofbuchhandlung(A.Schwartz),

1899. VII u. 286 S. 8°. M. 4.

Ein dringenderes Bedürfnis« als nach neuen

Poetiken scheint es augenblicklich nicht zu geben;

und vor Allem konnte man ohne einen Grundriss

der „littcrar-evolutionistischen Poetik“ unmöglich

länger auskommen. Der Vf. giebt zwar zu, dass

Dilthey (S. IV) einiges Verdienst habe
;
im Grunde

hat aber doch auch dieser „vorgeschrittenste

Poetiker“ (S. 25 2) die Litteraturgeschichte nur

als „Raritätenkasten, in den sich nach Bedürfnis:,

hineingreifen Hess“ (S. 9) behandelt. Da harn

Eugen Wolff — und cs wurde Licht. Er gab

eine summarische „systematische Geschichte der

Weltpocsie“ (S. 10), indem er in einer Anzahl

von Paragraphen (S. 63 f.) die s. E. wichtigsten

Phasen der „Weltpoesie“ auf die Eigenschaften

prüfte, die er vorher („das Wesen der Poesie

S. 29 f.) spekulativ festgestellt hatte; er brachte

an dem Schluss jeder Paragraphenreihe einen

Rückblick, der in der Entwickelung von Epik,

Lyrik , Tragödie und Komödie — die Dida t«

ist zufällig vergessen oder, wie die Schi ers

(S. 179), unter die Lyrik gesteckt — jedesroa

das findet, was gesucht wurde. Dann hängt er

so unorganisch wie möglich ein erstaunlich leeres

Kapitel über „das Seelenleben des Dichters

(S. 240 f.) an und schliesslich „Grundzüge in der

Entwickelung der Verskunst“ (S. 263), die ur

den Laienstandpunkt des Autors bezeichnend.
~

von der „Verszeile“ ausgehen und weder von

der Priorität der Strophe vor dem V ers noc i

von der Existenz vorstrophischer Metrik eine

Ahnung zeigen.
,

Dies ist die grosse Tliat, die Erfüllung er

„Prolegomcna“ von 1890. Der naive Leser rag

sich, ob in diesem Sinn nicht fast alle 1 oct
|

cn

von Carriere bis Posnett „entwickelungsgesc ic 11



381 11. März. DEUTSCHE L1TTERATURZEITUNG 1899. Nr. 10. 382

Iki“ »aren: ob sie nicht alle ihre Anschauungen die der Massenentlehnungcn, die ganze Vorge-
von Wesen und Entwickelung der Poesie aus schichte des Romans und hundert andere längst
einer »umfassenden Kenntniss der Weltpoesie“ bekannte Dinge fehlen. Ebenso wird von Einzel-
scliöpften und in der Regel aus einer gründliche- heiten der „sanfte“ Vcldeke (S. 99), die ur-

ren als W,, der etwa die für die Weltlitteratur sprüngliche Thiersage (S. 102: aus der Zeit der
so bedeutsame spätlateinische Poesie übergeht Hirtenvölker!), der versöhnliche Ausgang des
und auch Sencca zwar (S. 195) voraussetzt, „Tasso“ (S. 210) vorgebracht; Schiller hat (S.
aber vorher auslässt, der von der zufälligen 17 5) „plastische Phantasie“, Karl Becks ge-
Lcktüre einer Stelle bei Lagarde so abhängig schmackloseste Verse müssen (S. 52) als Bei-
ist, dass er (S. 27) der Edda und den Veden spiele der Symbolisirung dienen. Es mangelt
ganz willkürlich eine Ausnahmestellung anweist eben überall an vertiefter Kenntniss, und Pracht-
auf Grund von Beschreibungen, die etwa auf Worte wie „Physiomorphismus“ (S. 51), „Gigan-
dic Skaldenpoesie viel besser als auf die Edda- tik“ (S. 76), „Heldenschrift“ (S. 118) stellen sich
lieder passen. Man fragt sich, ob ein Autor, ein, w-o Gedanken fehlen. Auch nicht ein Prü-
der unter dem Namen „Metonymie“ (S. 253) blem wird tiefer als bisher angefasst, auch nicht
die verschiedenartigsten Dinge zusammenwirft, eine neue Frage aufgeworfen, wohl aber werden
der sich Phrasen erlaubt wie diese

:
„die Dicht- überall bequeme Antworten gegeben,

kunst ist nicht sowohl eine Naturgabe der natür- Es ist freilich leichter, die Methode der
liehen Arten

, als vielmehr ein Geschenk der wechselseitigen Erhellung (S. 9) durch grund-
Kultur an die Menschheit“ (S. VII, Aktschluss falsche Definition zu parodiren, als sie kritisch
des \orworts) oder der mit falschem Deutsch zu gebrauchen. Es ist freilich schwerer, die
sagt, dass bei Otfried „wiederholt hintereinander Eigenart auch nur einer Dichtung wirklich treffend
zwei identische Langzeilen folgen“ (S. 270; er zu charakterisiren, als auf provenzalische Lyrik
meint, „wiederholt hintereinander die gleichen und englisches Trauerspiel ein paar Epitheta an-
beiden Langzeilen folgen“) wirklich berechtigt er- zuwenden. Aber wir begreifen, dass den Autor
j'-iunt. Männern wie Scherer und Burdach (S. das Leichtere lockte. Nur eben, was er lieferte,

y
hsurdität“ vorzuwerfen; abgesehen da- ward so auch — leichte Waare. Vielleicht hat

Hin, ss^ er hier das Wort „materialistische W. aber eben so gerechnet: Ernstere Ar-
U

wua<*erbar5ter Weise verwendet. beiten sinken unter; meine aber? „Die Welt-

‘rkr»? i

°k e *De »^mwickelungsgeschichte* gunst ist ein See, darinnen untergeh was wichtig
*C

.

K auPten darf, „Gesetze festzustellen“, ist und schwer; das Leichte schwimmt daher .

J?
s,e über Allgemeinheiten wie den Fort- Berlin. Richard M. Meyer.

Konkreten zum Abstrakten (S. 91)

JV
£

|

lraMn

|

W *C ^e'm ^c^ussergcbniss (S. 262) Ph.-E. Legrand, Etüde sur Theocrite. [Biblio-

m.

erauskomrnt; und für die Methode fühlt thüque des Ecoles framjaises d’Athenes ct de Rome,
nyn steh an Alfred Doves Wort von der „will- P- sous les auspices du Ministcre de l'instruction

"riichen, nur scheinbar geistreichen Kombination publique. Fase. 79.] Puris, Albert Fontemoing. 1808 .

bei dcn Schalcrn Carl Ri,ters
111 u ' 442 s

'
gr‘ 8 ” Fr- 12,50 '

ein ri ar"

6'11

,

mc^rtacbes
» bisweilen gar nur Das Buch ist das Ergebniss eines ausser-

teres Tr^
5 ^Usammenlre^en ward ohne Wei- ordentlichen Fleisses, und doch legt man es mit

&
- ^gedeutet“ (Vermischte Schriftchen einem lebhaften Bedauern aus der Hand, weil

der Erfolg so gering ist. Der Vf. giebt sich

Wmt
ml S° ^erauscb *'«ngckündigte „Re- keiner Selbstüberschätzung hin, wenn er in der

Wdt|)oe^°^h^
<*Urcb die Geschichte der Vorrede sagt, sein Buch habe nur bescheidene

Heute

C5

|)jr .

^^ich auch ein bischen Ansprüche, es stelle keine neuen Fragen und

m;iII
, j (

verscHiedenen Selbstzeugnisse, die bringe mit Ausnahme einiger Einzelheiten keine

^«TwTÄ^ (S
;

240
> neuen Lösungen; es sei im Wesentlichen eine

dnander
'

'A**'
^ ^ ^ durch ganz hübsche, Zusammenfassung. Als solcfie kann es auch

Lustspiel Iv ^

rs
PJ

ec^cn<le Proben illustrirt; das denen, die sich mit alexandrinischer Litteratur-

rdigiöse Ch
^-

1

n,cbt definirt, der geschichte befassen, nützlich werden. Was über

l*är m it
T3

,

er der ältesten Poeme (S. 29 f.) das Leben Theokrils gesagt wird, zeugt von

fiüiaarische^r^'^
^ eenacltlässigung der un- einem ruhigen Urtheil und der nothwendigen

io andern
”,

altui,8cn > a9er sonst besser als Skepsis, die man in Fragen aus der Litteratur-

Vid -röj

' Cr

[

Van<
*.
ten Werken herausgehoben. geschichte dieser Zeit anwenden muss. So setzt

denen
dies - p

* st der Oasen, an Legrand trotz Gercke und Beioch den Anfang dei

Packen,
's, 7

VOrbe“*ust
, »>"= Früchte zu öffentlichen Wirksamkeit Hieros 275/4 an und

Rm*irke|unL
* Runk te der litterarischen danach mit Vahlen die Abfassung des 16. Ge-

rühmte,,
Fest

eSC”1Cbte Wie tlie seil einem bt ' dichtes bald darauf. Mir scheint es ja auch

legte
1
,„es

“Pr
?
gra""n ^iner Universität klarge- richtig, obwohl Susemihl dagegen Einspruch er-

chunca
' so wichtige Fragen wie hoben hat, dass dem Dichter, wie schon Bern-
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bardy gesagt hat, zu jener Zeit ein jüngeres

Lebensalter zugeschrieben wird, und ich glaube

mit L. ,
dass aus Id. VII nicht folgt, dass

Theokrit noch selbst ein Schüler des Philetas

gewesen ist. Der Vf. giebt danach zu, es sei

zwar möglich, dass Theokrit 3 20/1 3 geboren,

Schüler des Philetas gewesen, auf Kos gross

geworden und dann etwa um 27 5 nach Sicilien,

seiner Hcimath, zurückgekehrt sei; aber wahr-

scheinlicher dünkt es ihm, Theokrit sei 305/00

geboren, bis 274 in Sicilien gewesen oder in

Unteritalien und sei dann nach Kos und an den

Hof des Philadelphus gewandert, ohne dass er

wieder nach Syrakus zurückgekehrt sei. Das

besonnene Unheil des Vf.s zeigt sich auch darin,

dass er nicht glaubt, dass Theokrit in den Streit

des Kallimachus und Apollonius eingegriffen habe.

Bei weitem der grösste Theil der Arbeit be-

schäftigt sich mit den Gedichten selber, und zwar

wird gleich im 1 . Kap. ein Kanon der theokri-

teischen Idylle aufgestellt, der allein berücksich-

tigt wird. Neue Punkte zur Sonderung des

echten Gutes von dem falschen werden nicht

beigebracht. Die Untersuchung scheidet sich

nach Stoff und Form. So trägt das 3. Kap.

die Ucberschrift L'invention des molifs und be-

handelt die nlexandriniscbe Gelehrsamkeit des

Dichters, seine Kunst zu erzählen, seine Kunst

zu schildern, Landleben und Sittendarstellungen

aus der Stadt, Heroenlegenden bei ihm usw.

Es zeigt sich, dass Theokrit kein Neuerer ist;

die Wege waren schon vor ihm gebahnt. Die

Motive wiederholen sich bei ihm, so dass er

nicht einmal sehr vielseitig ist. Sehr viel Ma-
terial liegt in dem 4. Kap., das den Titel L'ex-

pressiv» trägt und Dialekt, Wortschatz, Gram-
matik, Verstcchnik und Stil bespricht. Leider
ist gerade hier die Antwort auf mannigfache
Fragen negativ; ein Grund für den Wechsel im
Dialekt lässt sich meistens nicht erkennen und
ist nur selten durch die Absicht, den Lokalton
zu treffen, veranlasst. Die metrischen Betrach-
tungen führen nicht zu der Möglichkeit, die Ge-
dichte danach chronologisch zu fixiren; gerade
beim 16. Idyll, das wir doch aus andern Grün-
den bestimmen können, widersprechen sich die

einzelnen Beobachtungen, so dass der Vf. daran
verzweifelt, aus metrischen Gründen die Ab-
lassungszeit des 7. Gedichtes festlegen zu können.
Was die strophische Gliederung anbetrifft, so
weist er mit Recht eine schematische Durch-
führung ab. Ein kürzeres Schlusskapitel betrach-
tet die Gedichte als Ganzes, wobei der Mangel
an Einheit hervorgehoben wird. Alles, was vor-
gebracht wird, zeugt von umsichtigem und be-
sonnenem Urtheil; um so schmerzlicher wirkt es,
dass das Resultat fast sämmtlicher Untersuchun-
gen das Zugeständnis der Unsicherheit und des
Zweifels ist.

Wilmersdorf b. Berlin. R. Helm.

Johannes Paulson, Lukrezstudien. I. Die äussere

Form des lukretianischen Hexameters. [Göte-

borg« Högskolas Ärsskrift 1897, X!.] Gothenburg,

Wetlergren & Kerber, 1897. 37 S. 8°. 75 öre.

Derselbe, In Lucretium adversaria. [S.-A. aus

Filologiska Foreningcns i Lund publikation „Sprikliga

Uppsatser“.] Lund 1897. 14 S. 8°.

L Aeusserst geduldige und mühsame statistische

Untersuchungen über die Mischungsverhältnisse

von Spondeen und Daktylen im Vers, wie sie

einst Drobisch in allgemein statistischem Inter-

esse betrieben, und wie sie der Vf. selbst schon

im ersten Kapitel seiner Studia Hcsiodea ange-

stellt hat. Es mag Manchem erwünscht sein,

z. B. die Eintönigkeit des lucrezischen Verses

verglichen mit dem virgilischen, die jeder Leser

empfindet, ziffernmässig festgestellt zu sehen (S.

29); im Ganzen bedaure ich zweifeln zu müssen,

ob der Ertrag die Mühe lohnt. Die holgerun-

gen wenigstens, die der Vf. selbst aus seinen

statistischen Ergebnissen für Lucrcz zieht, und

deren wesentlichste die ist, dass das erste Buch

in seiner jetzigen Fassung das jüngste von allen

sei, vermag ich nicht anzunehmen: die Unter-

schiede der metrischen Form, die der Vf. auf-

spürt, sind doch zu geringfügig, um sie als ge-

wolltes Resultat einer Umarbeitung anzusehen;

und wenn dann wieder (S. 31) die erste Hälfte

des ersten Gesanges sich durch gleicbmässige

Mischung des Versschemata auszeichnet und det

Aeneis annähert, so hätte eine erschöpfende

Statistik noch zu untersuchen, ob das nicht au

Rechnung des sehr ausgedehnten Prooeiniums

kommt, wo der Dichter zweifellos seinem Ge-

fühl für rhythmischen Wohllaut unbehinderter

folgen konnte als in «len lehrhaften Partien.

II. Behandelt ein Dutzend Textverderbnisse;

einzelne Vorschläge (z. B. I, 286 turgidns, IV-

1015 cxlerrentur) sind beachtenswert!!.

Strassburg i. E. Richard Heinze.

Otto Hamack, Schiller. [Geisteshelden. Ei**

Sammlung von ßiographiecn. Hgb. von A. Bet e

heim. Bd. 28 u. 29.] Berlin, Ernst Hofmann «

Co., 1898. 418 S. 8®. M. 4,80.

An die Seite der drei grösseren Schillerwerke

von Minor, Weltrich und Brahm, die noch nie t

zum Abschluss gelangt sind, stellt sich zu reci

ter Zeit eine Biographie des Dichters, die sich

in engeren Grenzen hält und resolut aufs Ziel

losgeht. Sieht man von einigen stilistisc e*

Nachlässigkeiten ab, so ist das Buch gewan t

geschrieben. Es schleppt wenig gelehrtes e

pack mit sich. Wohl aber ist cs als ein einheit-

liches Werk von vornherein konzipirt; und eine

Reihe herrschender Ideen, die sich durch
|

c

ganze Darstellung hinziehen, lässt der Vf. in en

Schlusssätzen noch einmal zusammenklingen-

Warmherzig ist der Ton des Vortrags. *

wenn Harnack auch etwas norddeutsche Zuruc
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baftung übt, so spürt man doch, dass er der

Begeisterung fähig und stets an Schülers Schick-

salen menschlich betheiligt ist.

Mit der Anordnung des Stoffes kann man
sieb im grossen Ganzen einverstanden erklären;

nur scheint mir, dass der Vf. oft die Ereignisse

zu streng chronologisch erzählt. Im 6. Kap.
z. B. wären Ursachen und Wirkungen bei ge-

ringer Abweichung von der Zeitfolgc klarer ge-

worden. Auf die Jugendentwicklung Schillers

kgt H. nicht so viel Nachdruck wie andre Dar-
steller; sein Blick ist wie es scheint von Anfang
an auf die Höhe gerichtet, auf die Zeit vom
Wallenstein bis zum Teil.

Soll man einzelne besonders gelungene Par-
tien nennen, so ist darauf hinzuweisen, dass
Schillers Verhalten bei seinem ersten Weimarer
Aufenthalt, besonders Wieland gegenüber, psycho-
logisch fein beurtheik wird. Die Euripides-Ueber-
setzungen hat H. mehr berücksichtigt, als sonst
geschieht. Ganz vortrefflich sind die Abschnitte
über die Bürger-Rezension und über den Wallen-
stein, wo die Schlussworte wirklich aus dem
V ollen geschöpft sind. Auch hat sich meines
Wissens noch Keiner bei gleicher Kürze so
richtig über Schillers Verhältniss zur Liebe und
bhe ausgesprochen wie H. Polemisch wird derU nur in den Eingangspartien ein paarmal: da,
wo er die Rettungen des Herzogs Karl Eugen
und die Überschätzung von „Kabale und Liebe“
zurückweist.

Neben den Vorzügen darf man aber auch ein
paar Mängel nicht verschweigen. Das ürtheil
über Schillers schwächere Dramen (Maria Stuart,
Jang rau \on Orleans) ist auffällig unentschieden;

p

ürc tc. dass H.s Bemühen, gerecht um jeden
reis zu sein, von manchem Leser einfach als

Schwäche gedeutet werden wird. Auch über
bchdlcrs philosophische Schriften hätte man ge-

H
;

mehr erwarten dürfen. Es ist hier
um nie t nur hier — Vieles aphoristisch.

„d,^
ar l“k%e Einzelbemerkungen, Lieblings-

tt"
d" f-‘ “«reichen. Das ist
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f"“d
' dass “e das Bemühen

ft-!*
jK'-'^htung über ein Schillersches
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Bseitig abzurunden. Kür die

Schillers°r
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’ ^ Zwiscben zwei Werken

Dichtunnr
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fÜr <len Port5chritt von einer

“«kn/ *n-
3ndern hat H. stets ein feines Auf-

die hinter a
E ntstehungsgeschichte dagegen,
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S
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ie,E, ' nöthigt ihm

Künstler und a ^
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Zwischen dem lebenden
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bindung.
* daher selten einc Ver-
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* ird
hoffentheh

e
„™?
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Albert Köster.

Franz Xaver Kraus, Essays. Erste Sammlung.
Berlin, Gebr. Paetel, 1896. VIII u. 547 S. 8°

M. 10.

Alle hier verzeichneten Aufsätze erschienen
mit Ausnahme des ersten, den die „Allgemeine
Zeitung“ brachte, in der „Deutschen Rundschau“
und sind daher gute alte Bekannte. Ihr Inhalt

soll kurz angedeutet werden; und zugleich mögen
einige Bemerkungen gestattet sein.

I. Der Nekrolog über Ludwig Spach
zeichnet ein lebenswarmes Bild des ausgezeich-

neten Elsässers, dem der Vf. durch persönlichen
Verkehr nahe stand. II. Jouberts „Gedan-
ken“ und Briefwechsel sucht aus letzterem

(1785— 1822) das heraus, was er zur Kenntniss
des inneren Menschen jener unruhigen Zeiten

beiträgt und will vor Allem auf die geistreichen

Pensees (zuerst in Auswahl 1838 von Chateau-
briand herausgegeben) dieses vortrefflichen Fran-

zosen (17 54— 1824) aufmerksam machen. Eine
mannichfache, geschickte Auswahl daraus wird

gewiss Manchem Lust machen, das Büchlein

selber zur Hand zu nehmen. III. Neue „Pen-
sees“ beurtheilt die 1885 erschienenen Gedan-
ken des Pfarrers Joseph Roux und hebt beson-

ders ihre lebensfähigste Seite, die Schilderung

der limousinischen Landleute hervor. IV. An-
tonio Rosmini, der längste unter den Auf-

sätzen, bringt eine mit warmer Begeisterung ge-

schriebene Biographie dieses seltenen Mannes. Ich

fürchte allerdings, dass an manchen Stellen, wo
über Rosminis und anderer philosophische An-

schauungen gesprochen wird, ein grösseres Publi-

kum wegen der Schwierigkeit des Stoffes nicht

folgen kann. Auch die politische Auffassung

wird nicht ungeteilten Beifall finden. Die Haupt-

sache war aber, ein Bild von dem Wesen,

Wollen und Wirken Rosminis zu geben und ihn

als ein Muster hinzustcllcn. Das ist vollauf ge-

lungen. S. 222 fehlt Anm. 3. S. 223 ist Stefano

Stampa Schwiegersohn Manzonis genannt. Er
ist sein Stiefsohn. S. 242 konnte auch das Denk-

mal Rosminis von Confalonieri in den Giardini

pubblici zu Mailand erwähnt werden. V. Frauen-
arbeit in der Archäologie tritt für die Mit-

arbeit der Krauen auf diesem Gebiete ein und

zeigt, was von Frauen bisher darin geleistet ist.

Besonders eingehend wird Anna Jamesons und

der noch lebenden Gräfin Emilia Caetani - Lova-

telli gedacht. VI. Vittoria Colonna führt in

Kürze der edlen Römerin Leben vor und giebt

eine kurze Beurteilung ihrer Gedichte und

Briefe. Es ist übrigens seit 1890 festgestellt,

dass Vittoria zwischen Juni und Juli 1492 ge-

boren wurde. Gaspary hatte also mit seinem

Zweifel recht. Da Kraus die Marchesa bei ihrer

Verheiratung siebzehnjährig sein lässt, wie sie

es tatsächlich war, gerät er selbst mit der

Annahme von 1490 als Geburtsjahr in Wider-

spruch, denn die Hochzeit fand am 27. Dez. 1509
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statt. In den Litteraturangaben ist wohl Voll-

ständigkeit nicht erstrebt worden. VII. Gio-

vanni Battista de’Rossi stellt geschickt die

Bedeutung dieses berühmten 1S94 gestorbenen

Gelehrten für die christliche Archäologie dar,

wozu die Feier seines 70. Geburtstages i. J.

1892 den Anlass bot und fügt auch einige An-

deutungen über ihn als Menschen hinzu. VIII.

Umbrische Lyrik spricht in anziehender Form
von Maria Alinda Bonacci-Brunamonti, ihre Dicht-

weise mit der Kunst und der Natur ihrer enge-

ren Heimath in Beziehung setzend. S. 342 ist

auffälliger Weise passero solitärio mit „einsamer

Sperling“ übersetzt. Einen solchen giebt es

schwerlich. Schon Petrarca verwendet das

scheue Wesen der Blauamsel — turdus solitarius

— zu einem Vergleiche, der nach ihm sattsam

wiederholt ist, und bekannt ist das herrliche Ge-
dicht Leopardis II passero soHtario. Brandes

weist in seiner Leopardiübersetzung schon auf

die richtige Bedeutung hin (2. A. S. 306) und

nach ihm Heyse (Italien. Dichter II, S. 176).

Heine kann auf die Dichterin in italienischen

Uebersetzungen gewirkt haben (zu S. 346).

Nach S. 35 List Arnaut Daniel Italiener; ebenda

wird nicht klar, ob Guido Guinizclli oder Caval-

canti gemeint ist, und wäre Cino ein Vorläufer

Dantes, der gerade zu den Petrarkisten über-

leitet. Dass sich im italienischen Volkslicdc die

„donna angelicata“ erhalten habe (S. 353), ist

entschieden abzuweisen. Die dantesche Dichtung

hat gar keinen Einfluss auf das Volkslied geübt,

das stets realistisch gewesen und geblieben ist;

daran ändern die typischen Bezeichnungen der

Geliebten nichts. IX. Abenddämmerung ist

eine wohlgelungene Analyse von Maxime Du
Camps Crepuscule, propos du Soir, nach des
Werkes leitenden Grundgedanken mit manchen
ergänzenden Bemerkungen, die aus Du Camps
anderen Schriften und persönlichem Umgänge
geschöpft sind. Eine besonders eingehende Cha-
rakterisirung erfahren seine politischen Anschauun-
gen. In Kürze wird auch noch der Schrift „La
charite privee ä Paris* und Du Camps Aufent-
halt und Stellung in Baden gedacht. Der ganze
Aufsatz führt uns ein schönes, abgerundetes
Bild von der Persönlichkeit des eigenartigen

Mannes vor. X. Francesco Petrarca in

seinem Briefwechsel endlich stellt nach genü-

gender Auskunft über die erhaltenen zahlreichen

Briefe Leben, Studien, Charakter und Denkart
des Dichters auf Grund ihres Inhaltes dar, eine

dankbare Aufgabe, die bereits Körting und andere
sich gestellt hatten. Kr. benutzte dabei die

neuesten Forschungen, unter denen ich freilich

zu meiner Ueberraschung Zumbinis geistreiche

Studi sul Petrarca, Florenz 1895, vermisst habe.
Dantes Briefe alle für unecht zu erklären, geht
denn doch nicht an! (S. 404). Vittoria Colonnas
Briefe stehen mit denen der beiden Tasso,

Bembos, Aretinos und anderer nicht auf gleicher

Stufe, zumal als „Zeugen der italienischen Sprache“

(S. 405). Ebenda soll es wohl im fünfzehnten

Jahrhundert heissen. S. 407 könnte man meinen,

wir wüssten irgend etwas von Ludwig von

Kempen (vgl. auch S. 521). Ich halte die Auf-

fassung Dantes als eines modernen Menschen

(S. 416— 17) für verfehlt. Bestimmt ist aber

verkehrt, dass Dante „der Vater des politischen

Gedankens“ ist, „der in Macchiavelli (sic!),

Sarpi, endlich in Gioberti und Cavour Gestaltung

gewinnt“. Dante dachte noch gar nicht an ein

einiges Italien, an nationale Staaten.

Etwas kräftig ist aber, itn Gegensatz zu

seiner sonstigen Milde, Kr.s Schlusssatz dieser

Ausführung: „Wer das nicht aus ihm herausge-

lescn (dass Dante der erste moderne Mensch

ist), der hat nichts von der „Divina Commedia“

und der „Monarchia“ verstanden“. Ueber den

Urgrossvatcr Petrarcas Garzo (nicht Gargo)
konnte der Aufstellung Erwähnung geschehen,

die ihn mit dem Laudendichter Garzo identili-

ziit. Verkehrt ist, was S. 468 über Petrarcas

Reisen berichtet wird. Man hat längst erkannt,

dass die angebliche Reise von 1329 nach Bel-

gien und der Schweiz nicht stattgefunden hat,

sondern eins ist mit der von 1333 (im Text

1393 versehentlich). Bei der Besteigung des

Mont Ventoux war wieder auf Zumbini a. a. O.

S. 283 ff. zu verweisen (S. 473). Ebendort

S. 1 ff. ist über das Naturgefühl Petrarcas ein-

gehend berichtet (zu S. 474). Petrarca zog be-

reits am 5. Januar 1337 in Rom ein (zu S. 479

und 481). S. 497 Absatz 2 ist wohl vermehren

statt verwahren zu lesen. Boccaccio ist doch

nicht bloss durch die lateinische Bearbeitung der

Griseldis, die dann Chaucer benutzte, in die

Wcltlitteratur eingeführt (S. 525). Schon C\au*

cer hat vieles andere aus ihm benutzt. Bei der

Behandlung Lauras musste der Aufsatz von

Flamini benutzt werden (II luogu di nascita di

Madonna Laura usw. im Giornale storico della

letteratura italiana Bd. XXI; zu S. 527 ff.).

Alle Aufsätze verbindet das Bestreben', den

Lesern solchen Stoff zum Nachdenken vorzu-

führen, der auf ihre Denkart und die Gestaltung

ihres Lebens heilsam einwirken könne. Dass

dabei der katholische Standpunkt des Verfassers

zum Ausdruck kommt, ist natürlich. Vorurtheils-

lose Beurthciler werden aber bekennen müssen,

dass er niemals in für Protestanten verletzender

Weise betont wird. Ueber die Verwendung

von Fremdwörtern und das Einstreuen fremder,

namentlich französischer Phrasen, auch wo sie

überflüssig sind, will ich mit dem Vf. nicht

rechten. Mich stört das allerdings, ebenso wie

einzelne ungewöhnliche deutsche Ausdrücke, z. B.

„abgefeimter Feind des Weines“ (S. 436).

Leider hat das Buch sehr viele Druckfehler,

ganz besonders im 10. Aufsatz, in dem ich wenig

-
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stcns noch S. 469 Mislrel zu Mistral, S. 521

Aniajoli zu Acdajiioli, S. 5 22 Pastrenzo zu

Pastrengo und S. 529 1 April zu 6 April bessern

will. Auch in verschiedenen Sätzen müssen

noch Fehler stecken, die nicht ohne Weiteres

zu bessern sind, z. B. S. 502 Z. 16 „Petrarca

ist“ osw.

Halle a. S. Berthold Wiese.

Geschichtswissenschaften.

C. P. Burger jr., Der Kampf zwischen Rom
und Samnium bis zum vollständigen Siege r

Rums, um 312 v. Chr. [Verhandelingen der Kon.
Akademie van Wctenschapen te Amsterdam. Afd.

Letterkunde. N. R. II no. 2.] Amsterdam, Johannes
Müller, 1898. 80 S. 8

U
mit 2 Karten. M. 2,25.

In Fortsetzung seiner früheren Arbeiten über
die ältere römische Geschichte behandelt der Vf.

hier den grossen Samniterkrieg bis 312 v. Chr.,
‘

in welchem Jahre, wie er meint, der Sieg der
Römer im Wesentlichen entschieden ward. Die
eigentliche Ursache des Krieges liegt nach Bur-
ger in der Besetzung Frcgellä’s durch die Römer
(S. 17). Die Geschichte des Krieges bis 322
v. Chr. ist ganz unsicher (S. 21 f.). Ausführ-
licher wird die Caudinische Niederlage behandelt
und Manches zutreffend bemerkt. Der Vf. glaubt,
dass nachher ein wirklicher Friede geschlossen
ward, der bis 315 v. Chr. dauerte. Der Krieg
sei erst wieder ausgebrochen, als die Römer sich
in Lukanien und weiter in Apulien einnisteten.
Die von Livius unter 320 v. Chr. erzählten apu-
hsehen Ereignisse werden 315 gesetzt. Damals
sei auch ein römisch -tarentinischer Vertrag ge-
schlossen worden (S. 52 ff.).

Der \ f. ist von der Verderbniss der liviani-
sc en Ueberlieferung mit Recht überzeugt und
egt das höchste Gewicht auf Diodors Annalen,
d>e er am Schluss abdruckt, wobei er am Text
manche auch gewaltsamere Aenderung vorge-
nommen hat.

Marburg. Benedictus Niese.

Robert Davidsohn, Geschichte von Florenz.
-* c
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tcre Geschichte. Mit einem Stadtplan.
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, Forschungen zur älteren Geschichte
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0 U^er d,e Florentiner Geschichts-
g ausgegangen. Sie führten zu der

Erkenntniss, „dass die Geschichte von Florenz,

von ihrem ersten Beginne bis tief in das Zeit-

alter Dantes, auf neuer Grundlage zu errichten

sei“. Gerade in der Gediegenheit des wissen-

schaftlichen Unterbaus besteht nun der besondere

Vorzug des hier zu besprechenden Werkes. Es
beruht auf vollkommener Beherrschung aller

irgendwie in Betracht kommenden, auch der un-

gedruckten Ueberlieferung, und beharrliches

Suchen hat dem Vf. manchen glücklichen Fund
bescheert. Wir erwähnen von literarischen Ent-

deckungen nur die älteste Vita des Johannes

Gualberti, des Stifters von Vallombrosa, die

gleichzeitig auch von andrer Seite der Ver-

gessenheit entrissene Vita Anselms von Lucca,

das Candelabrum eloquentiae des Boncampagno,

und den Liber de regimine civitatis: Quellen,

die jede in ihrer Art höchst anschauliche Zeit-

bilder geben. Und lebhaften Dank verdient

auch die planmässige Verwcrthung des geradezu

ungeheuren Urkundenbestandes, wodurch zahl-

reiche wichtige Fragen der Erörterung erst zu-

gänglich gemacht worden sind.

Der sorgsamen Vorbereitung entspricht die

Weite des Gesichtskreises, den das Werk um-

spannt. Neben der äusseren Geschichte kommt

auch das Zuständliche zu seinem Recht, Ver-

fassung und Wirtschaft, geistiges und kirch-

liches Leben und das einfache bürgerliche Dasein.

Zur Entlastung der Darstellung ist der eigentlich

kritische Apparat einem besonderen Bande, den

„Forschungen“ zugetheilt, in dem auch Inedita,

Regesten und Collectaneen verschiedenen Inhalts

Aufnahme gefunden haben. Eine sorgfältige und

eingehende Aufzählung der einzelnen Ergebnisse

hat mittlerweile A. Giorgetti im Archivio storico

Italiano gegeben; wir müssen uns hier mit einer

zusammenfassenden Betrachtung begnügen.

Der Geschichte des antiken Florenz sind die

ersten beiden Kapitel gewidmet. „Fäsulä. —
Die etruskische und die römische Florentia“ ist

das erste überschrieben, und schon damit ist aut

den 1 lauptgegensatz zu der geläufigen Anschau-

ung angespielt, indem nämlich dem „etruskischen“

Orte eine andere Lage zugewiesen wird als dem

späteren römischen. Steht in dieser Frage nur

dem Ortskundigen ein entscheidendes Urtheil zu,

so wird in dem zweiten Abschnitt: „Sinkende

Götter und neuer Glaube“ die durch Handels-

beziehungen vermittelte, griechisch-syrische Her-

kunft des Christenthums in Florenz und die spä-

tere Verschleierung dieses Sachverhalts durch

literarische Fälschungen mit überzeugender Klar-

heit dargethan. Und nun folgen jene dunkeln

Jahrhunderte des Ucbcrgangs, die Zeit der

„Gothen, Byzantiner und Langobarden“, der

„Karolinger“, der „italienischen Herrscher und

sächsischen Kaiser“, die das 3., 4. und 5. Kap.

schildert. Nur selten hören wir von F'lorenz

(wenn auch die Erinnerung an Karl d. Gr. und
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an den Markgrafen Hugo sich zur Legende ver-

dichtet hat), und die Aufmerksamkeit des Lesers

wird vielmehr auf den Ursprung und die Lebens-

formen des werdenden italienischen Volksthums

gelenkt, und auf die herrschenden Gewalten,

Bisthum und Markgrafschaft. Das elfte Jh. so-

dann, mit dem unsere genauere Kunde eigentlich

erst beginnt, steht unter dem Zeichen der kirch-

lichen Reform, als deren Schauplatz und Stütze

Florenz erscheint, das zwölfte unter dem seiner

politischen und territorialen Machtentfaltung. Beide

Bewegungen, zunächst von örtlichen Verhältnissen

ausgehend, verknüpfen sich später mit den all-

gemeinen Gegensätzen. Mit der kirchlichen be-

schäftigt sich das 6. und 7. Kap.: „Die An-

fänge der Reform“ und „Florenz zur Zeit des

Investiturstreits“; mit der politisch -territorialen

das neunte, zehnte und elfte: „Machterweiterung“;

„Kämpfe gegen Kaiser Friedrich I.“; „Florenz

unter Heinrich VI. und der tusciscbe Bund“.

Wir heben daraus ganz kurz nur einige wichtige

Gesichtspunkte und Nachweise hervor: Ursachen

der Reform in Florenz und ihre geistigen Ur-

heber, Verhalten der Kurie und des Markgrafen-

hauses zum Fortgang der Florentiner Reform,

Charakterbild der grossen Gräfin, Heinrich IV.

vor Florenz, Anfänge städtischer Selbständigkeit,

der Streit um das Erbe des Kadolingerhauses ein

steter Anlass nachbarlicher Feindschaften, Florenz

in Bund und Fehde mit den Adclsgescblechtern

der Alberti und Guidi, Gegensatz zwischen Pisa

und Lucca, Siena und Florenz, Friedensbestre-

bungen, Organisation der Reichsverwaltung durch

Rainald von Dassel, feudale Reaktion, Christian

von Mainz und die Erhebung von Florenz und

Pisa, Florenz Vorort im Binnenland, innere Par-

teiungen in Florenz, erneute politische und wirt-

schaftliche Reaktion, Florenz unter kaiserlicher

Herrschaft, die Gründung des Tuskenbunds, Flo-

renz im Aufsteigen. Mit der inneren Entwick-

lung endlich hat es eine letzte Gruppe zu thun,

das 8., 12., 13. und 14. Kap.: „Verfassung.

— Abhängigkeit und Selbständigkeit“; „Ausge-

staltung der Stadtverfassung“
;
„Kirchenthum und

Ketzerwesen“
;

„Die Stadt und ihre Bauten. —
Bürgerliches Dasein. — Landwirtschaft, Handel,

Gewerbe, Kunst und Litteratur“. Mit bewun-
dernswertem Wissen und mit feiner Beobach-

tung ist darin zusammengefügt, was irgend über

diese Fragen Aufschluss zu geben geeignet ist.

Von der allmählichen Veränderung des Stadt-

bildes z. B. erhält man hier zuerst eine zuver-

lässige Vorstellung. Den Hauptgewinn trägt

doch wohl die Verfassungsgeschichte davon.

Man beachte u. A., was über die Bedeutung der

ländlichen und städtischen Nachbarschaften und

ihren Zusammenhang mit der kirchlichen Gliede-

rung bemerkt wird. Die Ansichten des Vf.s

über die Entstehung des Konsulats sind von
früher her bekannt.

Der Charakter des Werkes ist somit er-

schöpfende Vollständigkeit; freilich lässt es sich

nicht leugnen, dass durch die dichte Masse der

Einzelheiten und die erstaunliche Fülle des that-

sächlich Neuen die Einheitlichkeit und Uebersicht-

lichkeit einigermaassen zu Schaden gekommen

ist. Man möchte wünschen, die grossen Linien

und die entscheidenden Kräfte wirksamer hervor-

treten zu sehen. An sich aber ist die Dar-

stellung klar, eindringlich, theilnehmend, gedanken-

reich, und die ruhig abwägende Sicherheit des

Urtheils, zumal in der Behandlung des Problema-

tischen, macht einen wohlthuenden Eindruck.

Ergänzungen und Berichtigungen im Einzel-

nen, die bereits da und dort vorgebracht wor-

den sind, greifen doch nicht tiefer ein; am häu-

figsten wird man in verfassungsgeschichtlichen

Dingen und da auch in wichtigeren Fragen an-

derer Meinung sein.

Auf einen Fall dieser Art möchte ich doch

in Kürze wenigstens hinweisen. Er betrifft die

angeblich „erste demokratische Umwälzung in

Florenz“ i. J.
11 93. Die kaiserlich gesinnte

Partei unter dem Adel verbündet sich mit der

Handwerkerzünften, um den Ring der bis dahin

herrschenden, der Reichsgewalt feindlichen Ge-

schlechter und den reichen Kaufmannsstand, den

mit diesen Kreisen in engstem Zusammenhänge

steht, von der Stadtberrschaft zu verdrängen.

Das gelingt, und für kurze Zeit tällt mm jenen

zur Macht emporstrebenden unteren Schichten der

thatsächlich entscheidende Einfluss zu: ein Vor-

zeichen gleichsam und der Ausgangspunkt der

kommenden Entwicklung. Man hat diesen Nach-

weis überzeugend gefunden, so Doren in seinem

Buche über die Florentiner Zünfte (vgl. DLZ.

1898, Sp. 1847— 1849). Ich gestehe, dass ich

gerade durch seine Arbeit zu Bedenken angeregt

wurde, in denen mich eine genauere Prüfung der

Ueberlieferung noch weiter befestigt hat. Seit-

dem bat auch G. Salvemini in der Revue histo-

rique zu dieser Frage das Wort ergriffen. Er

sieht in dem „Kampfe des Jahres 1193“ nicht

eine Niederlage der Kaufleute, sondern im Gegen-

theil ihren ersten Sieg über den Adel. Ich

meinerseits bezweifle, dass überhaupt irgend eine

Umwälzung erfolgte, die als ein Sieg der Hand-

werker oder der Kaufleute zu betrachten wäre.

Doch ist hier nicht der Ort, den Hergang des

näheren zu erläutern und zu dem Widerspruch

der Ansichten Stellung zu nehmen.

Was aber auch im Einzelnen einzuwenden

sein mag, der hohe Werth im Ganzen bleibt

dennoch bestehen, und es giebt keine Geschichte

einer mittelalterlichen italienischen Stadt, die sich

der vorliegenden irgend vergleichen Hesse.

Strassburg i. E. Walter Lenel.
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Geographie, Länder- und Völkerkunde.

Emst Röthlisberger, El Dorado. Reise- und

Kulturbilder aus dem südamerikanischen Columbien.

Kern, Schmid & Francke, 1898. XIV u. 36b S. 8°

mit vielen Illustrat. M. 7.

„Ein Buch mitten heraus aus dem vollen

Leben“ nennt der Vf. am Schluss der Vorrede

sein Werk. Und er hat Recht. Es sind frische

Schilderungen selbstgesehener und selbsterlebter

Dinge, ohne Prätension vorgetragen, die den
Stempel der Wahrheit an sich tragen. Der Vf.

ist ein Schweizer, der i. J. 1881 als junger

Mann, — wie es scheint, bald nach Beendigung
seiner akademischen Studien — von den Lehrern
und dem Rektor der Hochschule in Bern empfohlen,
den Ruf erhielt, den Lehrstuhl für Philosophie und
Geschichte an der Nationaluniversität in Bogota
in Columbien einzunehmen, und diese Stellung

vier Jahre lang mit Eifer und Erfolg ausfülltc,

bis i.
J. 1885 am Schluss des Bürgerkrieges das

iur Herrschaft gelangte klerikale Regiment auch
die \ erhältnisse an der Universität in einer Weise
umgestaltete, dass für ihn an eine erspricssliche

Wirksamkeit nicht mehr zu denken war. Der
Vl. schildert die umständliche Reise den Magda-
lena aufwärts und über die verschiedenen Altos
nach Bogota, das politische, soziale und geistige
Leben der Hauptstadt und verschiedene Ausflüge,
Ferienreisen

, die ihn bald an den Tequendama
und in die Ebene des oberen Magdalena, bald
in die Llanos des Rio Meta und zuletzt über
die Passe der Zentralkordillere in das obere
Liuca- 1 hal führten. Mit offenem Auge für den

echscl der Landschaft und das Grandiose der
• ‘turszenerien paart sich bei ihm ein verständ-
nisvolles Interesse für das kulturelle Element,
dlc Lebensgewohnheiten und die Existenzbedin-
gungen der verschiedenen Bevölkerungsschichten,
esondere Kapitel sind einer Schilderung der

Ureinwohner, der Erzählung von der Erhebung

VJ .

an(^es 8e8en die Spanier und der neueren
politischen Entwicklung gewidmet. Die Schilde-
,n
g « er eigenen Erlebnisse verflicht sich sehrW «ug.toll mit der letzten Phase dieser Ent-
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CrWCr^en ’ D ‘e Beschränkung auf das

dcr Sei M
CnC UIK^ Belbsterlebte und die 'I'reue
erung, die für jeden mit dem spani-

schen Amerika Vertrauten offenkundig ist, machen
das Buch ebenso lehr- wie genussreich. Ob
freilich auch der Optimismus, mit dem der Vf.

das Facit der ganzen vorangegangenen Entwick-
lung zieht und das Horoskop für die nächste

Zukunft stellt, ebenso berechtigt ist, ob wirklich

die drei so grundverschiedenen Rassen sich so

bald verschmelzen, ob wirklich so bald die

herrschenden Klassen lernen werden, die Worte
„Freiheit“ und „Ordnung“ nicht bloss im Munde
zu führen, das möchte ich doch dahingestellt sein

lassen.

Steglitz b. Berlin. Ed. Sei er.

Staats- und Rechtswissenschaften.

Heinrich von Treitschke, Politik. Vorlesungen,

gehalten an der Universität Berlin, hgb. von Max
Cornicelius. 2. band. Leipzig, S. Hirzcl, 1898.

V u. 575 S. 8°. M. 12.

Dieser Scblussband umfasst das dritte, vierte

und fünfte Buch des Werkes, dessen erste Hälfte

in Nr. 51/52 des Jahrgangs 1897 Sp. 2024 ff.

besprochen wurde. Das dritte Buch handelt in

den §§ 13— 22 von der Staatsverfassung,; das

vierte Buch
#
in den §§ 23— 26 von der Staats-

verwaltung, das fünfte Buch in den §§ 27— 28

von dem Staate im Verkehr der Völker. Es

gilt von diesem Bande, was in der Besprechung

des ersten gesagt wurde, dass hier nicht eine

systematische Doktrin, sondern mehr historisch-

politische Betrachtungen geboten werden. Auch

die Paragraphen, welche wie 15— 18 die Mo-

narchie und wie 19 und 20 die Republik be-

handeln, machen davon keine Ausnahme, obwohl

man cs hier gerade zunächst erwarten könnte.

In dem Abschnitt über die Republik finden sich

mancherlei Behauptungen, die einer näheren Prü-

fung nicht völlig Stand halten. So reicht das

Wort Herodots, das S. 253 zum Maassstab ge-

nommen wird: „in Demokratien wird die Mehr-

heit für das Ganze gehalten“, durchaus nicht hin,

um das Regiment der heutigen französischen oder

amerikanischen Republik zu erklären. Nicht die

Mehrheit herrscht in diesen Republiken, sondern

regelmässig eine kleine Minderheit, die sich der

Maschine bemächtigt. Ebenso wenig dürften die

Erörterungen S. 262 befriedigen, dass die Schweiz

keine grosse Universität habe, weil die Demo-

kratie der aristokratischen Bildung, welche auf

Universitäten erworben wird, feindlich sei, oder

die Betrachtung über Washington und Hamilton

S. 260.

Und so wird man noch manchen Satz ver-

werfen oder nur halb gut heissen und sich sagen,

dass die ganze Persönlichkeit Trcitschkes dazu

gehörte, dass sie erst ihnen rechten Sinn und

Kraft gab. Aber zunächst ist das Buch ja auch

nur für die bestimmt, welche Tr. aus seinen

Schriften und Vorlesungen kennen und verehren.
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Ihnen wird dieses Buch unvergessliche Stunden

wieder lebendig machen und tausend Anklange

wach rufen.

Doch auch anderen Kreisen werden diese

historisch-politischen Betrachtungen Vieles bieten,

vor Allem werden sie wecken lebendiges Gefühl

für den Staat, lebendige Liebe zum Vaterlande.

Und solche Stimme ist wahrlich heute von Nöthen,

wo die Masse der Gebildeten sich zurückzieht

von der Theilnahme am öffentlichen Leben und

sich duckt vor der brutalen Gewalt, mit der kirch-

liche und soziale Interessentengruppen Recht und

Macht des Staates in ihren Dienst zu stellen suchen.

Möchte uns heute doch ein neuer Trcitschke er-

stehn, der mit seiner Donnerstimme dem Bürger

das Gewissen weckte und den Heuchlern die

Maske vom Gesichte zöge! Für solche Kraft

und Frische nimmt man manche Lücke und Ein-

seitigkeit gern in den Kauf. So schliesse ich mit

herzlichem Danke an den Hgb. für seine mühe-

volle Arbeit.

Breslau. Georg Kaufmann.

Stephan Kekule von Stradonitz, Die Reichs-

verfassung und der Lippische Tbronfoigestreit.

Drei Entgegnungen gegen Professor Max von SeydeL
[Berlin, Carl Heymann, 1898.] 30 S. 8°.

In der Thronfolgestreitigkeit zwischen Schaum-
burg-Lippe und Lippe -Detmold, zu deren Ent-

scheidung der Bundesrath angerufen ist, haben
der Vf. und Professor Zorn in Königsberg Gut-

achten abgegeben, die sich für die Zuständigkeit des
Bundesraths aussprechen, während Prof, von
Seydel in München in einem der Lippe-Detmold-
sehen Regierung erstatteten Gutachten die Zu-
ständigkeit des Bundesraths in vorwürfiger Streit-

sache entschieden verneinte. Der Vf. hat in

zwei Artikeln, die in Nr. 261 der Hamburger
Nachrichten vom 6. November und in Nr. 23
der Deutschen Juristen-Zeitung vom 1 5. Novem-
ber erschienen sind, einzelne Punkte des Seydel-
schen Gutachtens bekämpft und bringt nun unter

Wiederabdruck dieser beiden Artikel in der hier

anzuzeigenden Schrift eine ausführlichere Wider-
legung dieses Gutachtens.

München. C. v. Stengel.

Kunstwissenschaften.

W. Koopmann, Raffaels Handzeichnungen. Mar-
burg, N. G. Elwert, 1897. öl 7 S. 8° mit 1 Abbild. M. 9.

Das Buch hat den Ehrgeiz, eine Art Rettung
Raphaels zu werden. Die Missachtung seiner
Kunst könnte das moderne Urtheil nicht so ver-
hängnissvoll beherrschen, gäbe es klare Begriffe
über das, was echt, d. h. von Raphaels eigener
Hand, und was Schulgut ist. Zu dieser noth-
wendigen Scheidung will der Vf. die Anleitung
geben; denn in der bisherigen Forschung ver-
misst er die Unabhängigkeit des Urthcils, ver-

misst er vor Allem die eigene Freude am
Gegenstand. In jahrelangem Umgang hat er

sich mit den Zeichnungen vertraut gemacht, er

kennt jeden Strich und jeden Papierriss; in die-

sem Bewusstsein kann ihn kaltes Prüfen da, wo
er liebt, tief verstimmen, und nur zu oft behält

seine warme Empfindung dem auf falsche Wege
gerathenen Verstand gegenüber Recht. Ein sol-

cher an sich unbedeutender Anlass hat zur Ver-

öffentlichung des Buchs geführt. Es ist eine

fortgesetzte Anklage gegen die gelehrte For-

schung, die lieblos und verständnislos init dem
kostbarsten Gute schalte. Im heftigen Hin- und

Widerstreiten um Morellis Resultate hatte man

an Koopinanns ersten Forschungen seine ver-

tiefte Sachkenntnis übersehn; jetzt will es schei-

nen, als entlade sich ein alter Groll, der die

Stimmen, die er verwirft, nicht immer wägen

lässt. Gar mancher Todte oder Todtgeborene

wird aufs Neue todt gemacht, und oft das Kind

mit dem Bade ausgeschüttet.

Mit den Prinzipien des Vf.s wird man ein-

verstanden sein: „Es muss so lange rücksichts-

los zusammengestrichen werden, bi der Name
Raffael die sichere Gewähr für ungetrübten künst-

lerischen Genuss gewährt.“ Damit fallen alle

Nachahmungen aus römischer Zeit, die Werke
der Schüler und Kopisten. „Grössere Zurück-

haltung“ ist dabei die Regel, auf der andern

Seite „mehr Vertraun“. Hier handelt sich’s nicht

um Nachbilder Raffaels, sondern um seine Vor-

bilder, um jene Gruppe von Zeichnungen, die

Morelli zuerst Raffaels Lehrern Viti, Perugino,

Pinturicchio gab. Natürlich üben sie einen höhe-

ren Reiz aus, als jene späten. Sie entstammen

einer, derselben werdenden Kunst, so können sic

leicht als Werke eines werdenden Künstlers gelten.

Die klar und scharf gesonderten Gruppen Mo-

rellis verwirft K., indem er verschiedene Hände,

abweichende Individualitäten leugnet. Dabei ge-

räth die Auseinandersetzung leider auf ein Gebiet,

das nicht umstritten werden darf oder ewig um-

sonst umstritten wird, die Frage nach der Qua-

lität. Jedem, der Morellis Gruppen vergleicht

mit den Blättern, die er Raphael lässt, muss das

grosse Uebergcwicht an künstlerischem Können

selbst im befangensten Strich Raphaels auffallen;

ihm kann die grössere Frische nicht entgehen, die

unmöglich bei dem gleichen Individuum mit Trocken-

heit und gewohnheitsmässiger Berechnung in allem

Technischen gepaart sein kann. Im Technischen

wohlverstanden, denn etwas Reizendes ist man-

chem Andern auch gelungen. Für den Genuss

sollte es gleichgiltig sein und für die Kritik kann

cs unentschieden bleiben, ob tüchtige Zeichnun-

gen einem oder dem andern tüchtigen Meister

angehören; aber an anderen Blättern, theils künst-

lerisch ohnmächtigen, theils überhaupt falschen,

wird es unmöglich festzuhalten, solange man

noch das Vorhandensein objektiver Kriterien be-
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liauptet oder zugesteht. Alle Versuche, hier

feste Normen zu finden, hat der Vf. geflissent-

lich übersehen. Man wird seine Unabhängigkeit,

des Urtheib nicht theilen, wenn er französische

Apercus, die gar nicht kritisch genommen sein

wollen, in einem Athern mit den gewissenhaft

überdachten Bemerkungen in Robinsons kriti-

schem Katalog der Oxforder Zeichnungen ver-

wirft —,
einem Versuch übrigens, dem die Priori-

tät gegenüber dem Kontinent gebührt — , wenn
er vollends in den geschlossenen Gruppen, die

Wickhoff im kritischen Verzeichniss der Alber-

tina-Zeichnungen so glücklich festgelcgt hat, nichts

ab Willkür zu sehn vermag.

Aber dem Buche geschähe Unrecht, wenn
man es nur auf seinen kritischen Gehalt prüfte.

Hs bietet bei vielem Temperament eine so sel-

tene Einheit von Kunst- und Weltanschauung,
dass man sich dem Eindruck der Ehrwürdigkeit
nicht wird entziehen können.

Berlin. Oskar Fischei.

Notizen und Mittheilungen.

Im \ erläge des Bibliograph. Instituts in Leipzig
beginnt mit Ende d. Ms. unter der Leitg v. Dr. Hans
F.Helmolt c. neue „Weltgeschichte“ zu erscheinen.
Das Werk ist auf 8 Bde von 30—40 Bog. (geh. je
M. 10, 16 broch. Halbbändc zu M. 4) berechnet; aus
d. Zahl d. Mitarbeiter nennen wir E. Heyck, J. Jung,
J. Hohler, F. v. Luschan, Johs. Ranke, Fr' Ratzel, R. v.
Sah. Emü Schmidt, Kd. O. Schulze, H. Winckler, H.
v. WlBlocki

, H. v. Zwiedineck- Südenhörst. Um kein
widitiges Glied d. Menschheit unberücksichtigt zu lassen,

rw 1 D
gb' d ‘ Geograph. Anordng zu Grunde gelegt,

ucr L Bd., an dem Helmolt, Köhler, Rotzei, Ranke,
.

H*e°*er, f Ed. Graf Wilczek u. K. Weule betheiligt
«nd, wird die folgenden Abschnitte umfassen : Der Be-

cltgcsch. Grdbegriffe e. Kntwickelgsgesch. d.
Menschh. D. Menschh. als Lcbenserscheing d. Erde,

dt
?

'

h

"
d ' Menschh

- Amerika. D. geschichtl. Bc-

u ^'en Ozeans. — Dem Gesam intwerke werden
I

u ‘ 170 Tafeln in Farbendruck, Holzschnitt
u‘ NetMt2«ng beigegeben werden.

ta
D
Jl

Ze
f"'?“”

chuss f- Volka - u - Jugendapielc

I) \J?u 4 ,>re 'saufgaben ausgeschrieben: 1.

v - Jugendfesten a. höh. Schalen. 2. D.

D , u
Ja8«i<Jf«tcn » städt. Knabenschulen. 3.

h Vl
% '• Jugendfesten an Mädchenschulen. 4.

Aibtilee a
’8 /' JuSondfesten an Landschulen. Die

'•ters-hrdtcl

2

rt"*?
^mf>De von 2 Druckbogen nicht

J« gJS mUSSen bis 2um '• Juni 1899 an

Ravdt
ufUtuhrer des Zentralausschusses Direktor H.

Ni, betr-!i
P
r
8 ’

-

L
j

6,' rs,r' 3J5 «ingcreicht werden. Der
betragt für jede Arbeit 100 Mark.

“
klus

f,
um hal Handschriften

Karls y fu
hlrhCn Urkundcn aus dem Besitze der

Quellen fnr a

* U
,

5C
l
e

' unler lJenen «ich wichtige

noch unbekannt^
’ Gcsch,chtc finden

, für c. bisher
loekannte Summe angekauft.

südlich
S *‘ Paterson will in den Gegenden

« auf 33m \U(.

° nnoko einen Berg, dessen Höhe••ÄÄ und dcr d - Namcn Je " tu

Gelehrte Gesellschaften und Vereine.
Sitzgsber. d. Kgl. Preuss. Akad. d. Wiss. zu Berlin.*)

16. Febr. Sitzg d. phil.-hist. Kl. Vors. Sekr.: Hr. Vahlcn.
*) Hr. Koser las: Ueb. d. Uebcrgang Preussens

zur konstitutionell. Regierungsform. Der Ucbcr-
gang zur konstitutionell. Regiergsform war für Preussen
schon vor dem 18. März 1848 entschieden und wurde
am Morgen dieses Tages öffentlich angekündigt. Aus
den Akten ergiebt sich, dass der Entschluss, durch den
sich König Friedrich Wilhelm IV. in Gegensatz zu der
in der Thronrede vom 1 1 . April abgegebenen grund-
sätzl. Erklärung setzte, im Zusammenhang seiner Reform-
pläne für Dtschld sich ihm als nothwendig herausstellte.

— Hr. Harnack überreichte von den ‘griech. Christi.

Schriftstellern der ersten drei Jahrhunderte' Origenes
hgb. von P. Koetschau Bd. 1 und 2. Leipzig 1899.

In d. Fcbruarsitzg d. Gesellsch. f. dtsche Litt. in

Berlin hielt Hr. P. Ncrrlich e. Vortrag üb. Emilie

von Berlepsch nach ihren Briefen an Herder; Hr. G.

Ellinger sprach üb. d. bildlichen Ausdruck in Bis-

marcks „Gedanken u. Erinnerungen“.

ln d. Sitzg d. Realschulmännervereins zu Berlin am
13. Februar hielt Hr. Th. Peters e. Vortrag üb. d. Er-

richtg c. technischen Mittelschule in Berlin.

Im Verein f. Volkskde zu Berlin sprach am 24. Febr.

Hr. Sockel and üb. d. Desemer, d. uralte volksthüml.

Waage d. norddtsch. Küstengebiete, Hr. Bracht üb. d.

Trachten d. friesischen Inseln.

ln d. Sitzg d. Internation. Vereinigg /.vergleichende

Rechtswissenschaft u. Volkswirtschaftslehre zu Berlin

sprach am 21. Febr. Hr. Franz Bernhöft aus Rostock

üb. d. Irrenpfiege vom jurist. u. wirthschnfU. Stand-

punkte mit Bcrücksichtigg d. DBG.

Personalchronik.

Ernennungen, Auszeichnungen usw.

An Universitäten usw. Der ao. Prof. d. Rechte

an d. Univ. Marburg, Dr. Frz. Leonhard ist z. o.

Prof, befördert worden. — Der Privatdoz. in d. jurist.

Fakult. d. Univ. Breslau, Dr. Ernst Hey mann, ist als

Prof. Crornes Nachf. als ao. Prof, an d. Univ. Berlin

berufen worden. — An d. Univ. Agram sind ernannt

worden der ao. Prof. Dr. K. Cuprovics z. o. Prof.;

Dr. L. Andrassy z. ao. Prof. f. röm. Recht; der

Gymn.-Prof. u. Privatdoz. Dr. H. Hranilovics z. ao.

Prof. f. Geographie; der Gymn.-Prof. u. Privatdoz. Dr.

St. Tropsch z. ao. Prof. f. dtsche Sprache u. Litt.

Todesfälle:

Der fr. Prof. d. Philos., Dr. Sigurd Ribbing, am
22. Febr., im 83. J., in Upsala; der fr. Pr. d. Philos.,

Dr. Axel Nyblaeus, am 24. Febr., im 78. J., in Lund;

der Direktor d. Lchrer-Padagogiums, Prof. Dr. Emanuel
Hannak, am 28. Febr., im 58. J., in Wien.

Neu erschienene Werke,
vom 23. bis 28. Februar in der Redaktion eingeliefert.

Blümle in. C., Delft u. s. Fayencen. fVirchows

Sammlg gemcinv. wissensch. Vorträge. Heft 309.1 Ham-

burg, A.-G. (vorm. Richter). M. 0,80.

Dichtg, Dtsche, hgb. v. K.Weissjun. I. Bd. Dresd.,

Pierson. M. 1,50.

Gramm-, O., Fr. Ed. Benekes Leben u. Philoso-

phic. [Berner Stud. z. Thilos, u. ihr. Gesch. XlILj Bern,

Steiger & Cie. M. 2,50.

•, Sondornbdrücke auch der in den Sitzungsberichten er-

chicncnen MiüheUungcn sind vom I. Jan. 1899 wm P*mc »on

>0 und 1 M- (mehr als „* Bogen stark 2 M.) durch die \ crlags

uchhandlung von G. Reimer zu beziehen.

') Erscheint nicht in den akademischen Schriften.
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Guntram, E., Mohnblüthen. Gedichte. Dresd., Pier-

son. M. 2. „ .

Hango, H., Asche! Neue Gedichte. Wien, Hartleben.

Hassel, W. von, Gesch. d. Kgr. Hannover. 2. Th..

1. Abth. Lpz., Hcinsius Nf. M. 9.

Heinrich, W., Zur Prinzipienfr&ge d. Psychologie.

Zürich, Speidel. M. 2.

Hermann, H., Gedichte. Dresd., Pierson. M. 1,50.

Historie, Danmarks Rigcs, af J. Steenstrup u. A.

50. H. Kopenh., Bojcscn. Kr. 1.
vT

Jäckel, P., Egenolf v. Staufenberg, c. Nachahmer

Konrads v. Würzburg. Marburg. Inaug.-Dissert. Marb.,

Univ.-Buchdruck.
, ^ .

Kretzschmar, H., Führer durch d. Conccrtsaal. 11.

Abth., 2. Th. 2. Aull. l.pz., Brcitkopf & Härtel. M. 7.

Küffncr, M. G., D. Dtschen im Sprichwort. Heidel-

berg. Doktorarbeit. Ludwigshafen a. Rh., Druck v. J.

G. Biller. . ,

Leonhard, Frz., Vertrctg beim Fahrniserwerb. Lpz..

Dieterich (Weicher). M. 2,50.

Manckc, W.. Getrcideversorgg u. Grossmachtstellg.

Brl., Parev. M. 3.

Nagl, J. W., u. Zeidler, J., Dtsch-österr. Littgesch.

17. (Schl.-)Lief. Wien, Fromme. M. 1.

Rcyssie, F., Le Cardinal de Bouillon (1643— 17 lo).

Paris, Hachette.

Schüler, G., D. gricch. unregelmäss. Verba in alphn-

bet. Anordng. Stade, A. Pockwitz. M. 0.60.

Seiffert, M., Gesch. d. Klaviermusik. I. Bd. Lpz.,

Breitkopf & Härtel. M. 8.

Sieper, E., Les echecs amourcux. E. altfranz. Nach-

ahmg d. Rosenromans u. ihre engl. Ucbcrtragg. [Schick

u. v. Waldbcrgs Litterarhist. Forschgn. IX.] Weimar,

Fclber. M. 6.

Sintenis, F., D. Pseudonyme d. neuer, dtschen Litt.

[Virchows Sammlg gemeinv. wissensch. Vorträge. ,310.]

Hamburg, A.-G. (vorm. Richter). M. 0,75.

Spielberg, O., D. Moral d. freien Manncsart. Zürich,

Speidel. M. 3,20.

Stockhausen, H., Stud. zu Platens Balladen. Ber-

liner Inaug.-Dissert. Brl., Druck v. E. Ebering.

Stockmaycr, K. H. v., D. dtschc Soldatenstück d.

18. Jh.s seit Lessings Minna von Barnhelm. [Schick u.

v. Waldbcrgs Litterarhist. Forschg. X.) Weimar, Felber.

M. 3.

Demnächst erscheinende Werke.

Aus dem Gebiete der

Theologie- Ehrlich, A. B., Mikra ki • Pheschuto.

Scholien u. krit. Bemerkgn zu d. hl. Schriften d. Hebräer.

I. D. Pentateuch. Brl.. Poppelaucr. M. 10.

Philologie u. Litlerahirgeschickte. Behaghel, O.,

D. Gebrauch d. Ztformen im konjunktiv. Nebensatz

d. Deutschen. 14 Bog. l’aderb., Schöningb. M. 4.40. —
Schöningh, Th., D. Stcllg d. attributiven Adjektivs im

Franzos. 4 Bog. Ebda. M. 1,60. — Sakmann, P.,

E. ungedruckte Voltaire-Korrespondenz. 1 1 Bog. Stttg,

Frommann. M. 4,50.

Staats- «. Rechtswissenschaften. Bernstein, Ed.,

D. Voraussctzgn d. Soziatism. u. d. Aufgaben d. Sozial-

demokratie. 12'Zj fVog. Stttg.. Dietz Nf. M. 2. —
Jentsch, K.. Rodbcrtus. 16 Bog. Stttg., Frommann.
M. 3.

Zeitschriftenschau.

Theologie und Religionswissenschaft.

Protest. Monatsh . 111, 2. W. Brückner, D. Be-

richte üb. d. Auferstchg Jesu Christi. 1. — A. Baur,
Ueb. d. Ursprg d. konfession. Spaltg in Dtschld. (Schl.)

— J. Cropp, Rieh. Rothe als prakt. Theologe. — O.
Plantiko, Lebenszweck u. Lebensauffassg. — K. Kauf-
mann, 1). Laienkclch in d. kathol. Kirche d. Abendlandes.

Rom. Quartalsehr. f. chrisll. Alterthkdc u. f. Kirchen-

gesch. 12, 4. A. de Waal, Funde in d. röm. Kata-

komben i. d. J. 1838— 51» — H. Koch, Zur areopagit.

jrrage. — Fr. Dickamp, Wann hat Gennadius s. Schrift-

stcllcrkatalog verfasst? — G. Schmid, Zur Gesch. von

Salzburg u. Tirol währ. d. grofr. Schismas.

Theolog. Quartalschr. 81, 2. F. X. Funk, D.

Symbolstücke in d. ägypt Kirchenordng u. d. Kanones

Hippolyts. — G. Rauschen, D. formale Seite d. Apo-

logien Justins. — Sügmüllcr, D. Entstehg u. Entwicklg

d. Kirchenbücher im kathol. Dtschld bis zur Mitte d.

18. Jh.s. — H. Grimme, Metr.-krit Kmcndationen zum

Buche Hiob (Schl.).

Theolog Studien (Utrecht). 17.1. F. E. Dauban-

ton, Hot voortbestaan van het mcnschelijk gedacht.

V. — M. J. Schuurbecque Boeije, Het gezond ver-

stand op godsdienstig gebied. — L. W. B. v. d. B.,

Een hoofdstuck uit de Homiletick. — O. Schriecke,

Histor. od. philosoph. Kritiek?

The Exposilor. Kebruary. G. G. Findlay, St,

john’s Crecd. — W. M. Rnmsay, A histor. commcnt

on the Epistlc to the Galatians cont.). M. Mackay,

The late Prof. Drummond and his critics. — F. C.

Burkitt. Chuza. — W. Ca n ton, The Nativity: an Out-

line _ j. Monro Gibson, Apocalyptic Sketches. 2.

The seven lamps. — T. K. Chcyne, Mas Amminadib

in Canticles an Existencc.' — G. A. Simcox, Agur. —
G. L. Robinson, The Genesis of Deuteronomy.

Proccedings of the Soc. of Bibi. Archaeol. XXI, 1.

A. H. Sayce. The New Babylonian Chronological Tablct.

— Miss M. Brodrick and Miss A. Anderson Morton,

The Tomb of Pcpi Ankh (Khua) ncar Snrona. — A.

Boissier, Deux fables assyriennes. — A. Eisenlohr,

Letter to Mf. Rvlands.

Revue chrilienne . Fevrier. E. Mencgoz, Du rapport

entre Phist. sainte et la foi retigieusc. — E. Petavcl-

Olliff, Darwin ct Jesus-Christ, etude sur Pevolution-

nismc chretien. - Ch. Futter, Unc nouvclle gloirc

poetique, Alfr. de Vigny (suite).

Unterrichtswesen.

Reue Blatt, aus Suddtschld f. Ersiehg u. Untere.

28, 1. V. Vischer, Rieh. Rothes pädagog. Gedkn. —
Weisscr, D. Heidenmission in d. Fortbildgsschulc.

Ztschr. f. d. dtsch. Untere. 13, 2. Fr. E. Kolde-

wev, J. G. Schottelius u. s. Verdienste um d. dtsche

Sprache. — C». Zart, D. Rückertsche Parabel vom

Manne im Brunnen. Nachtr. — Ad. Süttcrlin,

Buttlerbrief in Schülers Wallenstein.

Ztschr. f. d. osterr. Gymn. 50, 1. — L. Burger-

stein. Beitr. z. Schulhygiene. - Litt. Anzeigen. — M-

Friedwagner, D. 8. allg. dtschc Ncuphilologentag in

Wien. — W. Weinberger, Zu d. Bibliotheksferien.

Ztschr. f. d. (osterr.) Realschulwes. 24, 1. R-

Vogt, D. Summer Meeting d. Lond. Soc. for the M-

tension of Univ. Tcaching, 30. Mai bis 11. Juni

Philologie und Lltteraturgeschichte.

Indogerman. Forschgn. 10, 1. 2. Chr. Bartho-

lomae, Arica. XL - H. Hirt, Acccntstudien- - *

Buggc, Einige Zahlwörter im Lykisch. — A. Meine ,

A propos du groupe -ns-, — Fr. Stolz, Gloria.

Strachan, The Nominative Plural of Ncuter «-Steins m

Celtic. — R. Loewc, Relative Chronologie d. german.

Tcnuisverschiebgn. — K. Brugmann, D. Urtpffc •

germ. Komparationssuffixc -özan-, -osla-. — A. Luc ,

Etymol.-mytholog Untersuchgn. — F. Holthausen, Eng .

culver- russ. gölubi „Taube“. — P- J- Gosijn,

substantivist. Participia praesentia d. Urgcrmanisc l. j"'

W. Vondräk, Zur Erklärg d. altkirchonslav. Dat. *g-

pati, kosli. . . ..

The Journal of Philology. No. 52. Th. W. A »

On the Composition of some Grcek Mts. HL

Vcnetian Homer. — J. G. Postgate, libulliana,
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Notes on the tcxt of Lucan; Operalus and Qptrari. —
R. Ellis, On the Octavius of Minucius Felix and Fir-

micus De errore profanarum religionum. — B. W. Hen-
derson, The Bettle of Lake Trasimene. II. — A. Platt,

Orphica. II— IV. — W. Headlnm, Notes on Euripides.

— C. C. Moore Smith, Fgm. of a lat.-germ. glossary

in the library of Univ. College, Sheffield. — T. L.

Agar, Emendationcs Homcricae (Od. VI—IX). — W.
M. Lindsay, Somc Plautinc Emendations. — A. A.

Bevan, The Hebrcw Words and Tft; Notes on

Job v. 3. 5. — St. A. Cook, The Articles of Dress

in Dan. III, 21.

Akne t Roma. Gennaio- Febbraio. E. Di eis, l.a

‘Parveasi* di Parmenidc. — G. Pellegrini, Di un'antica

cittü scopcrta in Etruria. — N. Festa, Sul cosi detto

‘Alfabcto dell’ Amore' (cont). — N. Tamassia, Remi-
niscenza classica in una legge Longobnrda? — E. Pi-
stelli, Omcro e la ‘Gioconda’. — R. Sabbudini,
L'Etegia prima de) primo libro di Propcrzio.

-The Journal of Germanic Pkilology. II, 2. Ch.
H. Whitman, The Birds of Old English Literat. —
A- S. Napier, A frgm. of the Aucren Riwie. — J. 11.

Hctchcr, Huoh of Burdeux and the Fatrie Queett.
— Fr. A. Wood, Etymologien. — G. Hcmpl, Skcekja,
Karl. Kerl, Kegel etc.

Roman. Forschgn. 10, 5. H. Elfrath, D. Entwicklg
Utem. u. roman. Dreikonsonanz im Altfranzös. — W.
Foerster, Kollation d. Guignardschen Cisterzicn-
scrinnenrcgel. — 0. Haag, D. Latinität Fredcgars. - K.
Vollmöller, Zu Ztschr. f. roman. Philol. XXII. 571 f.

Geschichte.

Tht Engl. Historical Review. Januarv. A. C.
neadlam, Methode of Early Church Hist. W. H.
Stevenson, The lieginnings of Wesses. — J. R.
immer, The Administration of the Navy front the
ntstoratKin to the Revolution. III. - G. Edmundson,
ine bwedtsh hegend in Guiana, — A. Ballard, The
engl. Borougbs in the Reign of John. — J. H. Round,
i“ Unding of Queen isabella in 1326. — C. H.
riHh, Account of Monev spent in the Cromwellian
Kranquest and Rcsetllcment of Irelnnd. — S R. Gar

Itee.nt,

8
“'; ?

Le*horn - - 3 Holland Ruse, The

C»mol
h'S

f.J
010"'1 Thomas Graham in the Itnlinn

tampsign of 1796/7. I.

s
<*' Numismatica. XI, 4. J. N.

fr l
,..

n
,°
S

’ ^C3s^res en bronze du theütre Dionysiaquc

Athtiiien*^
05

v »»
* ^sscmblec Cleisthcnicnne des

(cont j
-1 c

Malaguzzi, La Zecca di Bologna

Ronago
Ambros oll, Un piccolo ripostiglio a

Geographie, Länder- und Völkerkunde.

IhschSudivesl^u’
*• D‘ 'virtl>«hafU. Erschlie

Wälde,
i j

“ A‘ N'

ehri "E. Gab cs ei

ÄeJL v,

K"'mucl('ns'«Ppe? - N. Melnikow,
jäten d I^Ätr d ' Schamanismus bei d. h
io. U.„

rK““*»ra. Gouvernements. — K. K I c m
" °Slasie"- - Schmid't”

j
“• J - neuest. Forschgn,

Esplor',iTÄr“';" - P- 2 - F. W. Christi.
Gxpedit tyNorth. Phn* ,s,ond- — 1 apt. Svcrdru
of u,e |„o™I?

m Grtenland. — G. Murray, Explo
Dcasv iT ' Dtpths of the Gccan. - H H
- t:h

A
„ |W 'c

Nort
u
h'ra T 'b« nnd Aksai Ci

m Central Asia I r o n
edln a,,d ßutreuil de Rhu Bcaz Iey, Voyages of the Z<

Zlscltr
Rechtswisscnsnhaft.

ka n<M, d «irtn
:

’uZ'
SS‘"sch - ,H". A. Vii

- H. Lantpr^J**“;
Vcrhältn. d. Naturvölker.

P*o> d. Geseh ilr’

" andl8n J- Auffassg d. A
Gchas durch^V..

1

-

SSC
?
lic *1 ' ~ Wolf, D. Erob,

ttvn'gt, Staaten u. d. Zukunft d. eu

päisch. Zuckerindustrie. — Frdr. Prinzing, D. Ein-

fiuss d. Ehe auf d. Kriminalität d. Mannes (Schl.).

Dtschc Juristenztg. IV, 4. K. Bin ding, ßundes-
rath u. Staatsgerichtshof. — v. Bülow, D. Wiederein-

führg d. Bcrufg in Strafsachen. — F. Ende mann, Be*

merkgn zu den Entwürfen e. preuss. Ausfuhrgesetzes
z. BGB. u. e. preuss. Gesetzes üb. d. freiwill. Gerichts-

bark. — Hoffmann, Zum Entwurf d. Invalidenver-

sichcrgsgcsctzes.

(Allgemeines,

Anzeiger d. Akad. d. IWm. in Krakau. Januar.

Anthropolog. • nrehäolog. u. ethnograph. Materialien.

Bd. III.

Beil. z. Munch. Allg. Zig. Nr. 35. A. Hille-
brandt, Unterricht in Altindien. — Neue Romane u.

Novellen. — 36. A. Schulten, D. Mosaikkarte v.

Madaba. — A. Franz, Franzos. Memoirenwerke. —
37. P. N. Cossmann, Neue Philosophie. — D. masur.

Sprachgebiet in Dtschld. — 38. D. anglikan.-evgl. Bis-

thum in Jerusalem. — Ernst Müller, E. unechter

Brief Schillers? — 39/40. F. Thudichum. Recht-

gläubigk. u. Aufklärg im 18. Jh. — 39. Königin Eli-

sabeth. — 40. J. v. Werther, G. D'Annunzio als

Tragödiendichter.

The Alkenecum. Febr. II. Sir Rob. Peel, from his

private papers. — Mr. Meredith's Poems. — Sir John

Cope and the Jacobitcs. — Miss Kingsley's West African

Studies. — A new estimatc of Pctrarch. — Dryden's

„Religio Laici“. — Lamb's „Poetry for Children“. —
The Statute of Winchester, 1285. — An old story. —
The Right Hon. Christopher Rcdington. — Febr. 18.

Love letters of the Brownings. — Travel in the Htma-

layas. — Mr. Newbolt's Book of Poems. — A History

of the Greek Church. — An Account of the American

Revolution. — Rccent Literat, on Bacchylides. — Lamb's

„Poetrv for Children“. — The Origin of the Surname

„Chaucer“.

Blackwood's Magazine. Februar}’. A. Lang. Our

Fathcrs. — Noctes Ambrosianae. LXXII.— J. R. Mow-
bray, Seventv Ycars at Westminster. II. — Krom the

new Gibbon. — H. Clifford, A Daughtcr of the Mu-

hammadans. — Under the Beard of Buchanan. — Ro-

mancc of the Mines: Californian Gold Discoveries. —
Beatrice Hanadcn, The Gift of Fulfilment. — Jan
Malcolm, Jamaica: an Impression. — Edw. A. Irving,

A Birthdav Letter of Apology. -- Autobiography of a

Child. XX—XXIII. — H. Bracken bury, A Letter

from Salamanca. — Ch. Whiblcy, A Vagabund Poet.

— G. W. Hartl ey, Wildfowl-Shooting in the Outer

Hebrides.

Journal des Savanls. Janvier. .1. Bertrand,

Ecrits de Th. Fechner. — V. Henry, Nouvelles ctudes

de mythologie. — G. Maspero, Parchemins du Dcir

Amba' Shenoudah. — G. Boissicr, Les monuments

historiques de la Tunisie. — L. Delisle. Initiales arti-

stiques extraites des ebartes du .Maine. — M. Breal,

Inscription etrusque trouvcc a Carthage.

Revue criiique. XXIII, 4. Frdr. Delitzsch, l).

Entstehg d. ältest. Schriftsystems od. d. Ureprg d. Keil-

schriftzcichen ; M. Jastrow, The Relig. of Babylonia

and Assvria
;
D. Bassi, Mitologia babitoncsc assira. —

G. Schweinfurth, De I'origine des Kgypticns et quel-

ques-uns de leurs usages remontant ü Füge de la pierre.

— J. Horowitz, De Wiiqidii libro qui Kitüb al Ma-

güzi insci*ibitur; P. Brocnnle, D. Comincntatoren d.

Ibn lshak (s. DLZ. 1898 Sp. 1874); D. philosoph. Ab-

hdlgn d. Jnqüb ben Ishäq nl-Kindi hgb. v. A. Nagv*.

— Grdriss d. iran. PhiloL hgb. v. W. Geiger u. E.

Kuhn. I. II, 1. 2. — J. Marquart, D. Chronologie

d. alttürk. Inschriften. — O. Waser, Charon, Charun,

Charos (s. DLZ. 1899 Sp. 14). — A. Mornmsen,

Feste d. Stadt Athen im Altcrth.; P. Stengel, D. gneeb.

Kultusallcrthümcr. 2. cd. — Trnite de tactique connu
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, p. p. Ch.
Graux et A. Martin. — C. Litzica, D. Meyersche
Satzschlussgesctz in d. byzantin. Prosa. — Schcind-
ler-Steiner, Lat. Schulgramm. — G. Ficker, Stud.

zu Vigilius von Thapsus. — O. Miti.us, K. Familien-

bild aus d. Priscillakatakomb. mit d. ersten Hochzcits-

darstcllg d. chrisll. Kunst, u. Jonas auf d. Dcnkm. d.

christl. Attcrth.

Ret ne des den.r rnondes. 15 Fcvrier. E.-M. de
Vogüc, l.cs morts qui parlcnt. II. — G. Roth an,
Napoleon III et ('Italic. II. Autour de l'Alliancc. —
A. Bel lessort, Une semaine aux Philippines. — Th.
Bentzon, Un cnlevement. — P. Fauchille. La
question de terre neuve. — ***, L'institutcur primaire et

l’enscignemcnt de la morale. — P.-P. Dchernin, La
Science et l’ngriculturc. La terre arablc. II. Le travail

du sol. — C. Bella iguc. Les ideos musicalcs d'un
revolutionnairc Italien.

Entgegnung.
ln Nr. 5 dieser Zeitschrift unterzieht Herr Professor

Schönbach meine „Deutschen Privatbriefe“ einer Kritik,

die mich trotz der dem Unternehmen als solchem ge-

widmeten Anerkennung zu einer Abwehr zwingt. Seine
Kritik, die mein Werk inhaltlich überhaupt nicht chnrak-
tcrisirt, richtet sich gegen meine Behandlung der Texte
und meine Erklärungen. Ich kann sie schon prinzipiell

deshalb nicht als gerecht anerkennen, weil sic einen nicht

richtigen Maassstab anlcgt. Ich bin Historiker und nicht
Philologe und muss verlangen, mit dem Maassc gemessen
zu werden

, mit dem man z. B. die Publikationen aus
den prcussischcn Staatsarchiven und ähnliche archivali-

schc Veröffentlichungen misst. Für mich war die Sach-
lage noch besonders erschwert, als ich nicht, wie jene
in ihren einzelnen Veröffentlichungen in der Regel, mit
einem beschränkten Sprachgebiet zu thun hatte, sondern
mit fast snmmtlichen Dialekten des deutschen Sprach-
gebiets, ferner mit einer Fülle wenig oder gar nicht be-

kannter Verhältnisse, mit zahllosen schwierigen Worten
und Begriffen. So war cs für mich von vornherein aus-
geschlossen, alle Schwierigkeiten zu lösen, und ich habe
auch in der Vorrede ausdrücklich gesagt, dass ich zwar
mehr Muth gehabt hatte, als andere Herausgeber archi-
vahscher Materialien

, die oft spärliche oder gar keine
Erklärungen geben, aber doch nicht über jeden Graben
gekommen wäre. War also schon ein Philologe inein
Bcurtheiler, so hätte man Wohlwollen für das in dieser
Beziehung mit grosser Mühe Geleistete erwarten dürfen,
und er hätte dann von diesem wohlwollenden Gesichts-
punkte aus sich durch Anführung einer langen Liste von
Berichtigungen nur Dank erwerben können. In der Thal
hat mir privatim ein germanistischer Universitätslehrer
bereits solche Berichtigungen in Aussicht gestellt, ohne
dass er mir aus den Versehen einen Vorwurf macht,
sondern mit dem Hinzufügen: „Aber cs ist ein schönes
Buch, und der Kundige weiss, wie viel Mühe cs gekostet
hat und was für ein Kapital von Arbeit in Ihren Notizen
und Anmerkungen steckt.“ — Herr Schönbach steht auf
diesem gerechten Standpunkt nicht, sondern er sucht mir
aus den Versehen einen Strick zu drehen. Er unter-
sucht auch mit der Lupe meinen Text. Aber auch hier
muss ich verlangen, dass er ein gleiches Verfahren gegen-
über andern archivulischen Publikationen anwenden möge.
V iclleicht findet er dann mehr Mängel von Bedeutung als
bei mir. Da« soll nicht heissen, dass jedes Versehen
entschuldbar ist: nur darf nicht ein etwaiger Mangel nach
philologischer Seite zum entscheidenden Punkt der Be-
urtheilung gemacht werden. Es hätte mir keine Schwierig-
keit gemacht, die Korrekturen von befreundeten Philo-
logen mitlesen zu lassen. Mich genirt diese oft geübte
Sitte, und auf das Wohlwollen auch philologischer Bc-
urtheiler vertrauend, habe ich mich trotz der bei Histo-
rikern ungewöhnlichen Ausdehnung meiner Erklärungen
nur auf mich verlassen. — So wäre die Sache aufzu-

fassen, wenn die lange Liste von Fehlern, die Herr Schön-

bach aufstellt, wirklich nur Fehler enthielte.

Diese Bedingung erfüllt sie aber gar nicht. Eine

Reihe von Berichtigungen nehme ich mit Dank an, viele

sind nur Vermuthung, nicht mehr, ausserordentlich viele

sind aber geradezu falsch. Zunächst aber ein Wort
über die Schreibfehler des Textes. Nach Herrn Schön-

bach könnte man glauben, ich hatte sie nicht beseitigt.

Sic sind durchweg beseitigt, soweit sic eben sinnstörend

waren. Aber soweit gehe ich nicht, dass ich, wie Herr

Sch. verlangt, in einem Briefe des Königs von Dänemark
statt „mit drangen herten“ drurigen oder drorigen setze.

Dass Worte wie „generdiger“ nicht beseitigt sind, mag
er moniren, ich finde nichts schlimmes darin. Wenn
aber eine Schreibcrin in einem kurzen Brief sechsmal

vftwe setzt und nicht vrftwe, so ist das Absicht, und
so etwas lasse ich trotz Herrn Sch. stehen. Oft versteht

mich Herr Sch. dabei gar nicht. Im Brief 115 gelten die

Fragezeichen hinter „den, uwr, sterbingt, lancklivich* gar

nicht der Wortform, sondern der schweren Lesbarkeit,

wie auch über dem Brief bemerkt ist Und Herrn Sch.s

Anmerkung, dass die drei letzten Formen „in Ordnung*
seien, kann mir nicht weiter dabei helfen.

Was nun die Anmerkungen anlangt, so sind manche
Verbesserungen von ihm entschieden mit Dank anzu-

nehmen. Aber neben solchen anzuerkennenden Berichti-

gungen bringt Sch. so haarsträubende, dass sein Miss-

wollen, das sich übrigens auch aus seinen Schluss-

bemerkungen über die Kulturgeschichte ergiebt, wie sein

Mangel an Sorgfalt grell veranschaulicht werden. Dieser

Schulmeister, der überall mit dem Rothstift bei der Hand ist

der mir grössere Sorgfalt empfiehlt, wagt es, Folgendes

zu schreiben: 532, 32 1. HantJ, nicht hauß. Nun steht

nber im Original hawsz (ich habe überall das vokalische

w durch u ersetzt). Der sorgfältige Kritiker hätte sogar,

da der betr. Brief bereits gedruckt ist, und ich den

Abdruck zilire, dieses hawsz finden können. Er aber

dekretirt: Hanl). 442, 4 bezweifelt er meine Erklärung

eines Truckus durch Truchsess und verbessert unbe-

bekümmert um historische Wahrheit: Trockau. Ich habe

jene Erklärung in der Anmerkung noch mit einem Frage-

zeichen versehen. Inzwischen habe aber ich diesen Mann
aklcnmässig erwähnt gefunden (vgl. Priebatsch II u III).

Im Register ist daher das Fragezeichen fortgelassen. Das

kümmert aber Sch. nicht. Empörender ist noch, dass er

342, 6 mit Bcvcrnestc mir einfach als Fehler anst'cicht

und dreist und gewaltsam erklärt, das wäre nicht etwa

ein Mann dieses Namens, cs müsse vielmehr heissen:

mit bewemesse, auf sichere Art. Nun habe ich ab« r mit

grosser Mühe diesen Namen urkundenmässig kons atirl,

was Sch. freilich nicht weiss. Für ihn scheine:; die

Texte dazu da zu sein, dass man ihnen Gewalt ai thut.

Indessen es kommt noch viel schlimmer. Herr S Hön-

bach fälscht sogar. 4, 18 schreibt er als meiner Text

hin : vße/sgin , lies : vuclgin
,
sagt er, d. h. Vöge :hen.

Thatsüchlich steht aber vüesgin bei mir. Will mn i ein

Thier haben, man könnte an Füchschen denken. ) ’irekt

absichtliche Entstellung ist aber Folgendes: „20 ,
12

sreberin wird nicht die Stieberin, sondern die Sehre Win
von Nr. 101 sein.“ Ich erkläre gar nicht sreberin Lurch

Stieberin, sondern ich habe sreberin für am wahre hein*

liebsten gehalten, daher klein geschrieben, nntürl :h in

der Bedeutung Schreibcrin. ln der Anmerkung füj ; ich

über hinzu : oder Stieberin ? (gross geschrieben). Das

ist nämlich die Lesart von Priebatsch, der diesen Brief

II, S. 151 Anm, 2 erwähnt. Das Wort ist nicht de tlich,

ich halte sreberin für richtig. Und was hat nun J hön-

bach daraus gemacht ? ? ?

Jetzt werden wohl gewissen Leuten, die sich eher-

lieh über die Schönbachschc Kritik gefreut habet die

Gesichter lang geworden sein. Ich kann nicht All« hier

anführen, aber überall spricht sich die aschgraue »liss-

gunst des Kritikers aus. Er sagt z. B. . ich hä4
- oB

einfach die erste Bedeutung, die die Wörterbuch an-

führen, genommen. Kein einziges Wort habe icl Jhnc
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lange Erwägung und Nachforschung zu erklären gesucht.

Was jetzt Schönhach als richtig hinstcllt, das habe ich

oft vorher gestrichen, z. B. bei kasel. Auch seine Er-

klärung für schnmpper 73. 16 habe ich und zwar erst

in der Korrektur gestrichen. Dass dies Wort übrigens
als Komparativ gelten soll . wenn „dann ir“ folgt

,
ist

doch wirklich mehr als selbstverständlich. Dass ich cs
nicht sage, streicht Herr Sch. an. Er insinuirt mir alles

mögliche. Die Erklärung von Spurten (Nr. 459) soll ich

aus Walthers „kleinem Wörterbuch" — ich kenne das über-
haupt nicht— haben. Ich habe sie aus Schillcr-l.übben IV’,

3Ü9 s. v. sporden, der Mohnickp darüber zitirt und für
Spurten Belege bringt L*nd so geht es weiter. Er wirft
mir den Gebrauch des Namens „Cimbarkn“ — das ist

nämlich ihr Name in Chroniken und Stammtafeln — auf
S. 187 vor. Im Register, das er überhaupt nicht beach-
tet. hätte er sie unter dem von ihm verlangten Cim-
burga gefunden. 2. 16 empfiehlt er „bys* statt „bist".
Itabci ist „bist" nach 5. 18 eingesetzt, olso richtig. Ge-
radezu kindlich ist, dass er S. 552 mein Lintach = Lin-
doch verwirft. Welcher von den Undach oder Lintach
genannten Orten in Baden und Württemberg es ist. habe
ich trotz grosser Mühe mit Sicherheit nicht feststellen
können. Herr Schönbach weiss Alles und sagt: „natür-
lich Lindau* ! ! ! Einfach unglaublich.

Doch genug. Von einem solchen Manne, der sich
derartige Blossen giebt, auf philologische Sorgfalt hin-
gewiesen zu werden, ist sehr scherzhaft. Mich aber hat
d:cser Dank für jahrelange Mühe tief betrübt. Der Zweck
ist erreicht. Herr v. Below zitirt gutgläubig diese „Kri-
tik bereits im Lit Centralblatt.
^na

' Georg Steinhausen.

Antwort.
Der durchaus unsachliche Ton dieser sogenannten

inigepnunp beweist auf das Genaueste, dass Herrn

Steinhausen meine Besprechung seines Buches arg ver-
drossen hat. Wie sehr er sich aber dabei vergreift, mag

I
er daraus ersehen, dass verschiedene Kachgenosscn die
besondere Milde meines Urtheils ausdrücklich missbilligt
haben. Jetzt sehe ich freilich, dass Herr St. keine

I

Rücksicht verdient und dass es besser gewesen wäre,
wenn ich seine schlechte Arbeit mit schärferen Worten
gekennzeichnet hätte. Immerhin: vielleicht schöpft er
doch (wofern seine Selbstüberschätzung ihm das erlaubt)
aus dem Vorfall die Anregung, für seine Wissenschaft-

j

liehe Erziehung in Hinkunft llcissiger zu sorgen. Darum
mögen ihm auch die wenigen und, wie sich Jeder bei
näherem Zusehen überzeugen kann, durchweg halt-
losen Einwände gegen meine 121 Ausstellungen (die

|

etwa den vierten Theil derer ausmachen, die ich mir

j

notirt habe) vorläufig hingchen, zumal diesem Blatte der
Raum und mir die Zeit gebricht, die nöthig wären, um
Herrn St. in den Anfangsgründen der historischen Gram-
matik und Technik der Tcxtbehandlung zu unterrichten.

Ich lasse also Herrn St. bis auf Weiteres laufen . rathe
ihm, sich den Dank, den er für seine Auffassung der
Pflichten eines Herausgebers wünscht, bei den Histori-

kern zu holen, und benutze lieber die Gelegenheit, ein

paar Stellen meiner Rezension zu berichtigen, die trotz

der am 25. Januar erfolgten Korrektur, wie mir die Re-

daktion bestätigen wird, 1
) durch ein Versehen der

Druckerei stehen geblieben sind: 42, 15 zu streichen.

393 besser. Hirschdecke. Sp. 190, Z. 7 : indem statt

s citdem.
Graz. Schönbach.

*) Die Korrektur ist am Tage, an dem die Nr. ge-

druckt werden musste, in der Redaktion wie in der

Druckerei cingetroffen, aber von dieser irrthümlich nicht

mehr berücksichtigt worden. Die Redaktion.
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b. d. Kgl. Museen Prof. Dr. Her-

mann Winnefeld, Berlin.)

Notizen und Mittheilungen.

Gelehrte Gesellschaften und Personal-

Veränderungen , Inhalt ncuerschie-

nener Zeitschriften, neu erschie-

nene und demnächst erscheinende

Schriften.

Theologie und Religionswissenschaf
h
',
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s Ulree coilections translated

I \lh'
Ki,lg |,art- First Collection

rJr.)
.

W,l> lref°“ by the Bishop of DorfÄ tegh,°n Bc" & C°- (London, G,and Sons), 1898. Xu. 170 S. gr. 8 ».

^•W^für' faT“r'h
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ist das Werk

sehen Leser« ,

C
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braUCh des gebildeten ci

ciser
resnektv".?

peisülche, die

Daraus echt h .

° Cn
?
8ntlk nicllt erschreckt

nicht ei„ |

C
',

U 'r
’ dass 3,1 die Leser der D

8 t,,ch gbdacht ist, und wir d

daher auch nicht mit einem genaueren Eingehen

auf das Buch behelligen dürfen. Wie der Vf.

in Bezug auf grammatische Erklärung a. a. O.

auf andere Hilfsmittel verweist, st) hätte er dies

auch in Bezug auf wissenschaftlich -historische

Auslegung tler Psalmen überhaupt tbun mögen.

Sein Absehen geht auf Aufzeigung des leitenden

Gedankens des einzelnen Psalms, wie er ihn

auffasst, und auf Darlegung der strophischen Glie-

derung desselben. Die Anmerkungen, theils am

Rande, theils unter dem Text der englischen

Uebersetzung gegeben, sind ganz kurz. \ on

den ersteren skizziren die auf dem linken Rande

Digitized by Google
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kurz den Hauptinhalt des betreffenden Verses;

die auf dem rechten Rande enthalten biblische

Parallelen. Unter dem Text beschäftigen sich

die Anmerkungen mit kurzer Erläuterung einzelner

Stellen, thcils textkritisch den Wortlaut, theils

den Sinn betreffend. Darunter findet sich manche

feine und sinnige Beobachtung. Die Einleitungen

zu den einzelnen Psalmen wie auch manche

Noten weisen gern auf die christliche oder neu-

tcstamentlicbe Erfüllung des zu erklärenden

Psalms hin. —
Das ganze Werk ist auf 3 Bände berechnet,

deren erster hier vorliegender die Psalmen des

1. Buchs von 1 — 41 umfasst. Eine besondere

Besprechung hat der Vf. den alphabetischen

Psalmen gewidmet, die er zusammenhängend auf

S. 18— 66 behandelt und zwar so, dass nicht

nur die hierher gehörigen des 1. Psalmbuchs

Ps. 9/10. 25. 34. 37, sondern von S. 40— 66

auch diejenigen des 3., die Ps. 111. 112. 119.

145 berücksichtigt werden. Nach des Vf.s Mei-

nung haben die letzten 4 die regelmässige Folge

der Ordnungsbuchstaben, während bei den ersten

4 die Buchstaben y und s, sowie p und i ihre

Stellen vertauscht hätten. Die dafür angeführten

Beweise S. 18 f. 22. 27. 33. 39 f. scheinen

uns aber nicht ausreichend. Eine NothWendig-
keit der Umstellung springt nicht heraus.

Jena. C. Siegfried.

H. Martensen Larsen, Jesus und die Rcli-

gionsgeschichte. Mit Genehmigung des Vf.» aus

dem Dänischen übs. von G. Sterzei.

August Sabatier, Die Religion und die mo-
derne Kultur. Mit Genehmigung des Vf.s aus dem
Französischen übs. von G. Sterzei.

[Vorträge auf dem 1. rcligionswissensch. Kon-
gress in Stockholm gehalten am 2. September 1897.]
Freiburg i. B., J. C. B. Mohr (Faul Siebeck), 1898^
32 u. 52 S. M. 0,60 u. 0,80.

Der Form nach ausgezeichnete Beispiele der
populärwissenschaftlichen Rede. Inhaltlich gilt für

beide, dass von den zwei im Titel genannten
Grössen zwar erstere, die religiöse, den Verlauf
der Abhandlung in apologetischem Sinne be-
herrscht; damit paart sich indessen ein redliches
Bestreben, auch der andern, hier der Wissen-
schaft, dort der Kultur, gerecht zu werden. Dies
ist namentlich der zweiten Abhandlung in her-
vorragender Weise gelungen.

Nr. 1 giebt zu folgenden Bemerkungen An-
lass. St» ganz sicher, wie der Pfarrer
M. Larsen zu Y'ejlby bei Aarbus meint, sind
wir über die Geschichte Jesu doch nicht unter-
richtet. Bei der Frage, ob ihre Darstellung in
den Evangelien fremde Züge enthalte, ist ein

Unterschied zu machen zwischen solchen aus der
jüdischen oder der griechisch-römischen und sol-
chen aus der brahmanischen und buddhistischen
Gedankenwelt. Dass erstere in die evangelische

412

Geschichte Aufnahme gefunden haben, ist von

vornherein wahrscheinlich; nicht nur wegen einer

Reihe durchaus sicherer Beispiele, sondern auch

schon wegen der Thatsachc, dass ja das Evan-

gelium des Lebens und der Lehre Jesu, bevor

es in den uns zugänglichen Schriften festgclegt

wurde, in den Köpfen und I lerzen, in der Phan-

tasie von Juden, Griechen und Römern (wie

Marcus) das Leben gefristet hat. Ein Leben

aber, welches so wie das des christlichen Evan-

geliums bei seinen Anhängern alle geistigen Inter-

essen in Anspruch nahm, ist natürlich auch Wachs-

tbum gewesen: es müsste mit wunderbaren

Dingen zugehen, wenn es sich nicht sehr viel

Fremdes angeeignet hätte. Dagegen ist gar

nicht an sich wahrscheinlich, dass die christliche

'Tradition brahmanischen oder buddhistischen Ein-

flüssen ausgesetzt war. Glaubt man dennoch

hier oder dort in den Evangelien einen Stoff

solches Ursprunges zu erkennen, so gereicht

den einzelnen Fällen keine an sich feststehende

Thatsachc zur Stütze, sondern haben sic umge-

kehrt die Last einer weiteren Vermuthung über

das Wie der Uebcrmittclung jenes Stoffs an die

christliche Gemeinde zu tragen. Aus diesem

Grunde können Entlehnungen von da her immer

nur in zweiter Linie für wahrscheinlich gehalten

werden.

Von der Bedeutung, welche dein Begriff der

Gotteskindschaft bereits im Judenthum gegeben

worden, weiss der Vf. nichts. Er wiederholt

das in der christlichen Theologie übliche Unheil;

doch hätte er, wo ihm soviel darauf ankommt,

sich die Mühe geben sollen, der Sache einmal

nachzuforschen, wenn auch nur im A. T. sammt

Apokryphen. — Die erbauliche Ausdeutung des

CT«on Ety entstammt wohl einer Homilic des

Herrn Pfarrers. — Ganz zum Schluss, bei dem

Versuche, Wissenschaft und Glauben gegenseitig

abzugrenzen, ist ihm nicht gelungen, beides rein-

lich aus einander zu halten. Die Behauptung „Nie-

mand hat wie Jesus sich als Gottes Sohn ge-

fühlt“ ist schon ein Glaubenssatz, obzwar kein

metaphysischer. Die Wissenschaft berechtigte

den Redner höchstens zu erklären: „keiner von

den Helden der Geschichte, sofern sie mir be-

kannt geworden sind“.

Nr. 2 ist leider nicht ganz fehlerlos von der

Presse gekommen. Leicht korrigirt man S. 31

Z. 5 „unsicher“ für „sicher“. Schwerer zu be-

stimmen ist, wie der Satz S. 35 Z. 20—23

lauten sollte: am besten scheint, den Nachsatz

mit zwei Aenderungcn zu lesen: „wie es die

Seele Christi gehegt hat“. Auf S. 26 ist bei

dem Punkt in Z. 22 ein Satz ausgefallen, der das

von dem folgenden „sie“ wieder aufgenommene

Nomen enthalten hat. Man schalte etwa ein: „Die

Individuen, die nicht einem von den zwei Heer-

lagern angehören, sind dafür in sich selbst zer-

spalten. 4* — Diesem Vortrag wünsche ich sehr
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viele Leser. Das ruhige und sichere Eintreten

Sabatiers, Professors in Paris, für die Autonomie

des menschlichen Geistes nach jeder Richtung,

sowohl in der Wissenschaft, als in der Politik

und selbst in der Moral, kann in unsern Tagen
Manchem wohlthun. Besonders sollten die ihn

lesen, denen der Begriff eines Gottes, an den

sie glauben, mit dein sie leben und den sie an-

beten können, unentbehrlich ist. Ihnen wird hier

eine Auffassung des religiösen Lebens darge-

boten, edel und heilsam wie keine andere. Wo
sie herrscht, gestaltet sich der Glaube zum Prinzip

eines reinen, freien, lebenswannen Idealismus.

l)ie Lektüre hat mich lebhaft an Schleicrmachers

und noch mehr an Opzooiners Reden über die

Religion erinnert.

Leider haben solche Prediger von den reli-

giös gerichteten Gemüthern immer nur einige

wenige für ihren Standpunkt gewinnen können
und sind in der protestantischen Christenheit die

Verhältnisse, deren rosige Schilderung S. 30
sogar die Arbeit der Benediktiner- Mönche ein-

sehliesst, bis heute schwerlich dazu angethan, die

schöne Huffnung des Vt’.s zu rechtfertigen.

Wenigstens soweit ich sehe bleibt die grosse
Mehrzahl der Gläubigen in den herkömmlichen
Lehren und Lauten befangen, während da, wo
»die mystischen Anlagen“ sich frei regen, deren
krauseste 1 endenzen zu Lage treten. Indessen
wünschen wir dem Autor auch den Erfolg, wel-
chem Optimismus und Zuversicht manchmal den
Weg bahnen.

Amsterdam. W. Brandt.

Philosophie,

Ludwig Woltmann, System des moralischen
Bewusstseins mit besonderer Darlegung des
Verhältnisses der kritischen Philosophie zu
Darwinismus und Sozialismus, Düsseldorf, Hor-

Michels, 1808, XII u. 391 S. 8“. M. 4,50.

Derselbe, Die Darwinsche Theorie und der

„
E' n Beitrag zur Naturgeschichte der

raschirten Gesellschaft. Ebda, 1898. VIII u.
», S. 8*. 1|. 4.
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Lösung. Individualismus und Sozialismus stehen
1 sich hier schroff gegenüber, und es entsteht die

Frage, ob und wie sich die Lehre vom Kampf
ums Dasein auseinandersetzen kann mit den

ihrem Vorhandensein nach nicht zu bestreiten-

den sozialistischen Instinkten der modernen

Menschheit.

Der Einzelne darf nicht hoffen, dies gewal-

tige, hier nur flüchtig skizzirtc Problem in sei-

nem ganzen Umfange zu lösen, er wird froh sein

müssen, wenn cs ihm gelingt, an einer Stelle die

Lösung vorzubereiten und so mitzuarbeiten an

der des ganzen Problems. Wenn nun auch

Woltmann sich in eine so bescheidene Rolle

nicht schicken will, so bin ich doch nur mit den

gekennzeichneten Erwartungen an die Lektüre

des Buches gegangen und muss leider gestehen,

dass ich nicht einmal diese erfüllt gefunden habe.

Zwar beginnt der Vf. wie so mancher vor ihm

mit der Frage: Was ist Wahrheit? — aber eine

Antwort erhalten wir nicht, wenn wir uns nicht

mit den Worten begnügen wollen: „In der logi-

schen Begrifflichkeit des Bewusstseins fand Kant

die Idee der Wahrheit; und wenn man letztere

als eine einheitliche allumfassende Erkenntniss

der Wirklichkeit definirt, so liegt in den allge-

mein gültigen und nothwendigen Denkbegriffen

die Form der Wahrheit ausgedrückt“ (S. 7).

Auf dieser, wie er überzeugt ist, sicheren Grund-

lage baut nun der Vf. sein stolzes Gebäude auf,

in welchem die moderne Menschheit wohnen soll.

Die werthvollsten Bausteine dazu muss der aller-

dings nur selten richtig verstandene Kant bieten,

dessen kritisches System bezeichnet wird als

„eine ideelle Rekapitulation der phylogenetischen

Entwicklungsgeschichte des menschlichen Be-

wusstseins in Form einer analytisch-synthetischen

Rekonstruktion am Leitfaden der logischen Prin-

zipien der Einheit und des Grundes“ (S. 22).

Man sieht, der Vf. macht von dem Recht, seinen

Kant zu lesen, einen ausgiebigen Gebrauch, aber

er wird hoffentlich nicht verlangen, dass wir ihn

ebenso lesen.

Ich beschränke mich auf den Versuch, die

leitenden Ideen und die Einteilung des Buches

hier aufzuführen, ohne mich vermessen zu wollen,

die ersteren in ihrer Bedeutung ganz zu ergrün-

den. Nach einer Theorie der moralischen Er-

fahrung (I) versucht der Vf. die kritische und

die genetische Wcltbetrachtung zu vereinigen.

Dies geschieht auf Grund der Annahme eines

durchgehenden psychologischen Parallelismus im

4. Kapitel des 2 . Buches. Der Vf. lässt in

der Seele des Urmenschen die Elemente des

Denkens entstehen. Aber er zeigt sich bei die-

ser Ableitung von einer geradezu rührenden Un-

befangenheit in Bezug auf die Schwierigkeit der

behandelten Probleme. Eine Probe mag ge-

nügen: „Indirekt durch das selbstgeschaffene

Werkzeug vermittelt, entsteht erst eine objek-
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ive Vorstellung der Kausalität, der eigentliche (!)

Regriff der Ursache. Indem sich zwischen Sub-

jekt und Objekt ein Werkzeug einschiebt, ent-

steht die Vorstellung der Einwirkung eines Din-

ges auf ein anderes Ding. Die Vorstellung der

Ursache wird von den Organen auf einen Gegen-
stand übertragen. Die Welt trennt sich in Ich

und Nichticb. Die Dinge stellen dem Subjekt

gegenüber; sie werden zum Gegenstand. Die

empfundene Verursachung wird zu einer vorge-

stellten dinglichen und sachlichen (?) Kausalität.

Die objektive Vorstellung eines Dinges ist also

verbunden mit dem Begriff der Ursache. Die
Kategorien der Substanz und Kausalität sind kri-

tisch und genetisch in gleicher Weise nicht von
einander zu trennen 4

* (S. 148). Nach dieser

zwingenden Beweisführung wird man es vollauf

begreiflich finden, wenn der Vf. den Ab-
schnitt: „Genetisches System des Bewusstseins 44

mit den hochgemutben Worten schliesst: „Hier-

mit wäre eine Urgeschichte der reinen Vernunft

geliefert, soweit unsere Erkenntniss eine hypo-
thetische Konstruktion gestattet. Zugleich wäre
ihn ihr das Kantische Problem gelöst, wie Sinn-

lichkeit und Verstand aus einer gemeinsamen
Wurzel entspringen, und eine Theorie einheit-

licher Weltcntwicklung nach dem Muster Spino-
zistischcr Weisheit gegründet“ (S. 156). Aber es

wäre eine Unterlassungssünde, erwähnte ich nicht,

dass den Vf. andererseits auch edle Bescheiden-
heit ziert. Bei Erwähnung Herders gesteht er

„gern, durch die Lektüre des Werkes (der

„Ideen 44

)
nicht wenig angeregt worden zu sein“

(S. 117).

Der 2. Theil von Buch II wird ausgefüllt

von einer vergleichenden Moralgeschichte, Buch III

ist überschrieben: „Der Inhalt des sittlichen

Lebens“ und behandelt nacheinander die wesent-
lichsten Erscheinungsformen der Ethik.

Grenzenlose Oberflächlichkeit, verbunden mit
seltsamer Ueberschätzung des eigenen Könnens
und des Geleisteten bilden die hervorstechend-
sten Merkmale des Buches. Im Zusammenhang
mit der letzteren Eigenschaft steht die Sucht des
Vf.s, in Sentenzen zu reden und tiefsinnige Sätze
hinzustellen, deren Ideengehalt im umgekehrten
Verhältnisse zu der Gewichtigkeit steht, mit wel-
cher sie — oft in gesperrtem Druck — para-
diren, z. B. „Denkgesetze und Naturgesetze sind
identisch“ (S. 29). „Die Gattung homo sapiens
bedeutet von Kant herab bis zum Buschmann
eine logische Einheit“ (S. 27). „Die Philoso-
phie ist die sinnreiche Wortoffenbarung des
Kosmos“ (S. 109). „Das Kunstwerk ist auch
eine psychophysische Organprojektion“ (S. 155),
und viele andere mehr.

Geradezu staunenerregend ist aber ferner der
völlige Mangel an begrifflicher Schärfe in dem
Buche. Obgleich der Vf. die Nothwendigkeit
strenger begrifflicher Formulirung anerkennt und

an einein — übrigens schlecht gewählten — Bei-

spiel erläutert (S. 10), hat er doch dieser An-

forderung in keiner Weise genügt.

So ist also das Unternehmen Weltmanns als

ein gänzlich misslungenes zu bezeichnen, man
kann nur den Wunsch aussprechen, anstatt der

äusseren Umstände, die die Veröffentlichung des

Buches aufgeschoben haben (VIII), hätten innere

Gründe den Vf. bewogen, mit der Herausgabe

seines Buches zu warten.

2. Während der VT. im 1. Buch die ethische

Seite des Sozialismus darzustellen versuchte, will

er in diesem die „sozialistische Theorie iin Rah-

men der allgemeinen naturgeschichtlichen Probleme

behandeln. Diese Untersuchung bezweckt eine

systematische und prinzipielle Erforschung des

Verhältnisses der sozialistischen zur Darwinisti-

schen Gedankenwelt vom Standpunkt der sozialen

Entwicklungsgeschichte und der Sozialpolitik zu

geben“ (S. 4).

Im I. Theil des Ruches setzt sich W. mit

den bisherigen Lösungsversuchen des genannten

Problems auseinander. Diese literarhistorische

Uebersicht ist im Wesentlichen nur eine Anein-

anderreihung von Zitaten und verliert auch noch

dadurch jeden Werth, dass sic von sozialisti-

schem Parteistandpunkte aus geschrieben ist und

gegen Andersdenkende in einer Art polemisirt,

die mindestens als ungehörig bezeichnet werden

muss. So w'ird von Virchow behauptet, er halte

Unsinn geredet (S. 13/4), die akademische Na-

tionalökonomie besitzt nach W.s Ansicht weder

vom Darwinismus noch vom Sozialismus eine

„hervorragende Ahnung“ (S. 148), Treitschke

wird äusserst witzig der „edle Herr von Treitschke“

genannt (S. 149) und kaum ein Gegner kommt

ohne den Vorwurf einer totalen Ignoranz, seich-

ter Ansichten usw. fort. Dem allen aber wird

die Krone aufgesetzt durch die folgende Anmer-

kung: „Ich darf hier wohl erwähnen, dass ich

als junger Student (im Frühjahr 1894) einmal

Haeckel besuchte, um ihn über — Darwinismus

und Sozialismus zu interviewen. Da erfuhr ich,

dass Haeckel von den ökonomischen und histo-

rischen Lehren des Sozialismus keine blasse

Ahnung besass, und dass er erst den Sommer

vorher das populärste Buch des Sozialismus,

Bebels ‘Frau und der Sozialismus* gelesen hatte“

(S. 95). Man wird es vielleicht seltsam linden,

dass ein Mann wie Haeckel sich von einem

jungen Studenten interviewen lässt und ihm so

den Schrein seines Wissens öffnet, man wird es

nicht minder seltsam linden, dass W. ein Privat-

gespräch in dieser Weise ausnutzt, niemand aber

— und ich am allerwenigsten — wird mit seiner

Bewunderung zurückhalten für einen Mann, der,

im J. 1894 noch „ein junger Student“, bereits

im Sommer 1896 ein Werk beendigte, das

eine Vcrlegeranzeige als „ersten systemati-

schen Versuch zu einer modernen Ethik“
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bezeichnet, und das auch vom Vf., wie wir gesehen,

in seiner Bedeutung keineswegs unterschätzt wird.

Und schon im Mai 1898 konnte derselbe Mann

zu dem vorliegenden Buch die Einleitung schrei-

ben, welche uns dessen Werth in aller Be-

scheidenheit unter die Augen rückt. Wer löst

das Räthsel? Ich glaube: Schillers Distichon,

welches von dem kurzen Gedärm mancher Leute

spricht und die Ueberschrift trägt: „Geschwind-

schreiber“.

Ich versuche, den Gedankengang des Vf.s

zu rckonstruiren. W. geht von der richtigen

Anschauung aus, dass das Gesetz der natürlichen

Auslese, wie es im Thicrreich herrscht, nicht

ohne Weiteres auf die Entwicklung des Men-
schengeschlechts übertragen werden kann. Daran
hindert — um es kurz zu sagen — die höhere
geistige Veranlagung des Menschen. Vermöge
dieser schafft er sich Werkzeuge für den Kampf
ums Dasein. So tritt zu der organischen Aus-
lese eine technische Aulese, d. h. der im Kampf
uins Dasein am besten Ausgerüstete ist der
Sieger. Damit wird die Ueberlegenhcit von
den organischen Werkzeugen (wie sie im Thier-
reich vorhanden ist) auf die technischen Werk-
zeuge übertragen, es bringt sich also etwas Un-
persönliches zur Geltung und eine Vererbung
von Tüchtigkeit, wie sie bei natürlicher Auslese
geschieht, erfolgt nicht mehr nothwendig. „Es
findet kein nothwendig durchgängiger Parallelis-
mus zwischen organischer Begabung und techni-
scher Ausrüstung, sowie der Klnssenangehörig-
rit statt“ (S. 331). So ergänzt W. die dar-

winistische Lehre durch die Lehre des ökono-
mischen Materialismus, beide aber sind nur der
verschiedene Ausdruck des einen biologischen
besetzes. Auch das „menschlich -soziale Leben
w den allgemeinen biologischen Gesetzen der

' Anpassung, Auslese unterworfen“
’

nur dem Unterschied, dass nicht

T* körperlich und geistig Besten, sondern

J.
am besten Bewaffneten siegen. Auf diese

hat nun meiner Ansicht nach der Vf.,
«tu es überhaupt möglich ist, unsere heutigen

I
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Z(u2es das Kapital, so herrscht auch
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^Unterschiede ihre Rechtfertigung einzig
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v
la ,S,ische Bourgeoisie. Kr findet,
ertreter durchaus nicht immer <lie

Besten und Edelsten im Sinne der natürlichen

Auslese sind. Darin wird man ihm beistimmen,

aber nach dem von ihm formulirten Gesetz der

technischen Auslese können sie dies ja auch nicht

sein, W. hat doch selbst auf den Unterschied

der thierischen und der menschlichen Entwicklung

aufmerksam gemacht. Und trotzdem verlangt er

von den herrschenden Klassen, dass sie die

Besten im Sinne der natürlichen Auslese sind!

Man sieht: Parteiglaube hat die Gedankengänge

W.s verwirrt.

Das Heilmittel für unsere sozialen Miss-

stände enthalten die Lehren des Sozialismus.

Neues bringt der Vf. auch hier nicht, wie denn

überhaupt das Buch zum grössten Tbeil aus

Zitaten besteht oder fremde Lehren entwickelt.

W. verlangt, dass unsere Auffassungen vom
Eigenthum, der Ehe und der Ethik im Sinne

eines richtig verstandenen Sozialismus umge-

staltet werden. Schwierigkeiten der Ausführung

giebt es eigentlich nicht, im Nothfalle hilft ein

erst zu bildendes „neues Gewissen“ (S. 380).

Eine Kritik an diesen Phantasiegebilden zu üben,

lohnt nicht der Mühe
;
zu häufig Gesagtes müsste

wiederholt werden.

Wenn der Vf. sich entschlossen könnte, ein-

mal die Grundbegriffe seines Systems exakt zu

definiren und die Grenzen ihrer Anwendung ge-

nau zu prüfen, um dann von dieser Grundlage

aus, unter Beobachtung der nöthigen Selbstkritik,

an die von ihm behandelten Probleme heranzu-

gehen, so würde ein Rezensent einer so ent-

standenen Untersuchung sich nicht das unerfreu-

liche Geständniss machen müssen, aus der Lek-

türe zweier zusammen 800 Seiten umfassender

Bücher eigentlich nichts gelernt zu haben und

auch anderen nichts Wissenswürdiges daraus

übermitteln zu können.

Berlin. Paul Menzer.

Schrift-, Buch- und Bibliothekswesen.

Patricius Junius ( I’alrii'k Young), Bibliothekar

der Könige Jacob I. und C arl I. von England.

Mittheilungen nus seinem Briefwechsel, hgb. von

Johannes Ketnke. [Sammlung bibllotheks-

wisaenschofllichcr Arbeiten, hgb. von Karl Dzietako.

12. Hcfl-1 Leipzig, M. Spirgatis, 1898. VI, XXIX u.

146 S. 8». M. 9.

Dieses 12. Heft der vom Direktor der

Göttinger Bibliothek herausgegebenen verdienst-

vollen Sammlung bibliothekswissenschaftlicher Ar-

beiten reiht sich den früheren in würdiger Weise

an. Mit Hilfe einer vom kgl. preussischen Unter-

richts-Ministerium bewilligten Reiseunterstützung

hat der Hgb. die in Oxford und in London be-

findlichen Briefe von und an Patricius Junius

kopirt und die wichtigsten in extenso, andere

nur in Auszügen abgedruckt, von andern den

Inhalt kurz angegeben. Es sind im Ganzen
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188 Briefe, wovon 14 schon vorher veröffent-

licht waren und nur 1 1 im Original erhalten

sind, während die übrigen in Abschriften vor-

liegen, welche der 1710 verstorbene Bibliothe-

kar der Cottoniana, Thomas Smith, zum Zweck
der beabsichtigten Veröffentlichung zusammen-

gestellt hatte. Bibliothekswissenschaftliches Inter-

esse verleiht den Briefen der Umstand, dass Junius

als dem Bibliothekar der Könige Jacob I. und

Carl I. von England bibliothekarische Korrespon-

denz nahe lag. Diese erstreckt sich jedoch fast

nur auf Erwerbungen für die unter seiner Obhut
stehende Bibliothek, unter welchen der Ankauf
der Bibliothek und des handschriftlichen Nach-

lasses des grossen Gelehrten Isaac Oasauhanus

an erster Stelle zu nennen ist. Der Hauptsache
nach sind die Briefe als Gelehrtenkorrespondenz

zu betrachten. An Junius, den besten Kenner
des Handschriftenreichthums Englands und den
stets willfährigen Helfer, traten von allen Seiten

Anfragen und Bitten heran, während er selbst

für seine eigenen Arbeiten sich an seine Freunde
um Auskünfte und Kathschläge zu wenden hatte.

Dabei bekundet er, obwohl seine Arbeiten sich

vorzugsweise auf kirchliche und klassische Auto-
ren beschränkten, eine fast universelle Gelehr-
samkeit, zu der ihm wohl seine bibliothekarische

Thätigkeit Mittel und Wege gezeigt hatte.

Der Briefsaminlung geht eine ausführliche

Darstellung des Lebens und der wissenschaft-

lichen Arbeiten des Junius voraus, wozu der
Hgb. das Material mit grosser Sorgfalt gesam-
melt und mit Geschick verwerthet hat. Die
Briefe selbst hat er, nach verschiedenen An-
zeichen zu schliessen, mit gewissenhafter Pünkt-
lichkeit zum Abdruck gebracht und zahlreiche
Stellen mit erklärenden Bemerkungen versehen.

Zum Schluss folgt eine Anzahl griechischer
Briefe, die Frucht des Verkehrs mit in England
sich aul haltenden Griechen, welche sich mit ihren
Anliegen an den stets hilfsbereiten Junius ge-
wandt und ihn nicht selten missbraucht haben.
Ein chronologisches Verzeichniss am Anfang
über die in gleicher Weise abgedruckten Briefe
mit Angabe der Schreiber, und ein Personen*
und Sachregister am Ende erleichtern die Brauch-
barkeit des Buches, durch welches der Hgb. das
Gedächtniss an einen um die Wissenschaft ver-
dienten Mann wieder aufgefrischt und einen höchst
dankenswerten Beitrag zur Gelehrtcngesckichte
in der 1. Hälfte des 17. Jh.s geliefert hat.

Strassburg i. E. A. Barack.

Philologie und Litteraturgesch ich te

.

Die Lieder der Mönche und Nonnen Go-
tamo Buddho’s. Aus den Thcragüthä und TherT-
gathä zum ersten Mal übs. von Karl Eugen
Neumann. Berlin, Ernst Hofmnnn & Co., 1899.
VIII u. 392 S. 8°. M. 10.

Eine Aufgabe zu lösen wie die, welche Neu-

mann sich hier gestellt hat, muss man ein Exe-

get und ein Poet sein. N. ist eher das zweite

als das erste. Verglichen mit dem umgekehrten

Verhältniss ist das wohl der günstigere Fall.

Dazu steht er der buddhistischen Gedankenwelt,

wie er schon durch manche Arbeit bewiesen,

als enthusiastischer Bewunderer gegenüber, und

aus solcher Stimmung breitet sich über sein Buch

eine Wärme, die auch den Leser erwärmend be-

rührt. So werden die vielfachen Bedenken, die

sich nicht zurückdrängen lassen, doch durch er-

freuliche Eindrücke wesentlich überwogen.

Was zunächst die in zahlreichen Anmerkun-

gen erörterte Textbehandlung anlangt, so scheint

mir N. hier und da Richtiges gesehen zu haben;

gegen einen grossen Theil aber seiner Vor-

schläge muss entschiedene Verwahrung eingelegt

werden. Der Kommentar, der mir bei der

Herausgabe der Tberagäthä für die zweite

Hälfte dieser Sammlung unzugänglich war, hat

N. vollständig — oder in jedem Fall erheblich

vollständiger als mir — Vorgelegen; mit Recht

empfiehlt er dem Benutzer desselben vorsichtigste

Skepsis (S. VI). Kr selbst entbehrt zu sehr der

Ruhe und Klarheit des Philologen, als dass er

nicht in vielen Einzelheiten sich vergriffen haben

sollte; dass er im Ganzen sich dem Verstand-

niss des Textes anerkennenswerth angenähert

hat, darf doch mit aller Entschiedenheit ausge-

sprochen werden.

Die Wiedergabe der Verse ist geschickt und

verdient oft höheres Lob als nur das der Ge-

schicklichkeit. Um so störender wirkt, dass der

Uebcrsetzer der Versuchung nicht widerstanden

hat, den meist schlichten Ausdruck der buddhisti-

schen Poeten mit Zierath auszustaffiren, welcher

den Stempel der Werkstätte Richard Wagners

nicht ohne Aufdringlichkeit zur Schau trägt. N.

schwelgt in Stabreimen und in bnyreuthisch an-

gehauchten Worten. Wenn z. B. Therag. 02

der seiner Erlösung frohe Mönch sagt: „so be-

neiden mich (wörtlich etwa: es beneiden mich,

mit dem es so steht) Viele, wie Höllenbewohncr

den der zum Himmel geht“, so macht N. hieraus:

„Gar Mancher neidet mir so glaucs Glück,

Wie Höllengauch dem Himmelgänger giert.
1*

Ich kann nur angelegentlich wünschen, dass

es N. künftig gefallen möge, einfache Ausdrücke

einfach wiederzugeben.

Einen oder zwei Sätze der Einleitung möchte

ich nicht ohne kurze Bemerkungen übergehen.

V on den Liedern der buddhistischen Mönche

und Nonnen, mit denen wir es hier zu tliun

haben, „sind uns nur Bruchstücke überkommen“.

Soll dies nur heissen, dass viel derartiges ge-

dichtet sein wird, was uns nicht überliefert ist.'

Das wäre ja wahrscheinlich genug. Aber der

Satz scheint zu besagen, dass die überlieferten

Strophen bezw. Strophengruppen Bruchstücke
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grösserer, uns im Uebrigen verlorener Lieder

seien. Woraus schliesst N. das?

„Diese Aussprüche, die schon bei Lebzeiten

Gotamo's gesammelt und sorgfältig aufbewahrt

und bald nach seinem Tode nüchtern fixirt wur-

den* — sagt N. hier nicht mehr, als wir wissen

können ?

Soll ich versuchen, den Eindruck des Buchs
kurz zusammenzufassen, so mochte ich sagen,

dass der warme Dank, den der Uebersetzcr sich

verdient bat, uneingeschränkter sein würde, wenn
er sich unter die volle Strenge philologischer

Disziplin stellen und sodann, wenn er die Ent-
sagung üben wollte, die Alten, denen hier das
Wort gebührt, allein reden zu lassen, seine eigne
Subjektivität aber und seinen persönlichen Ge-
schmack nicht vorzudrängen.

Md* H. Oldenberg.

Ernst Sackur, Sibyllinische Texte und For-
schungen. Pseudomethodius. Adso und die
tiburtinische Sibylle. Halle, Max Niemevcr,
1W8. VI u. 191 S. 8°. M. 6.

Auf dem Gebiete der eschatologischen Stu-
dien herrscht ein fröhliches Leben und Vorwärts-
dnngen. Rüstige Forschung wird dabei wie so
uft durch glückliche Funde belohnt; in dieselbe
Kpoche wie das bekannte Buch Gunkels, aus
'-cm manch ein Philologe des klassischen Alter-
thums Methode lernen könnte, wie ferner Boussets
»Antichrist“, wie auch Dieterichs „Nekyia“, fallen
unde wie die der Petrus-Apokalypse, der ver-

ic enen byzantinischen Danielvisionen (Kaletn

,

Vassiliev), dergleichen schon Liutprand bei
Cn Griechen nannte, und auch eines Stückes
vom griechischen Henoch. Neues taucht aus der

AI»

r

L

Und KIöster ehrwürdiger Nacht empor,

• .
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ncue Beleuchtung: so reiches Mate-
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Ergcb
nach dcn l-,

ac" Bestimmten Zeitindizien,
Mageil über den Steuerdruck der

islamitischen Eroberer zu schlicssen ist Ps.-Me-
thodius in der 2. Hälfte des 7. Jh.s in (Nord-)
Syrien entstanden. — Es folgt dann die Aus-
gabe aus 4 alten Handschriften des 7. und S.

Jh.s und aus der Editio princeps (S. 59— 96).
Den 2. Theil der Arbeit bildet die Epistola

Adsonis ad Gerbergam reginam de orlu et tem-
pore Antichristi. Eine Neuausgabe ist berechtigt
durch die Textkonfusion, die in den älteren Edi-
tionen herrscht. Adso ist z. Th. abhängig von
dem Kommentar Haimos zum 2. Thessalonicher-
brief, mit Ps.-Methodius und der tiburtinischen

Sibylle hat er keine direkte Gemeinschaft. Die
Ausgabe der Epistola stützt sich auf vier Hss.
aus dem 10.— 12. Jh. (S. 104—113).

Im 3. Kapitel endlich wird die tiburtinische

Sibylle eingehend behandelt. Nach einer Uebcr-
sicht über die römischen Sibyllenbücher, die spät-

römischen Orakel
,

die byzantinisch - italische

Sibvllistik, deren Kind die tiburtinische Prophetin
ist, folgt eine Geschichte des Textes dieses uns
in zwei Fassungen erhaltenen Buchs. Die tibur-

tinische Sibylle ist in Oberitalien unter Heinrichs

III. Herrschaft entstanden, aber Schicht hat sich

hier auf Schicht abgelagert, Redaktion ist der

Redaktion gefolgt, und das älteste Buch geht auf

sehr viel frühere Zeit zurück. Der Eingang der

Schrift, der Traum römischer Senatoren von

neun Sonnen, d. h. neun Zeitaltern, entspricht

den Vorstellungen des absterbenden Römerthums
im 4. Jh., und da sich eine fast identische Er-

zählung in der Chronik des Syrers Michael fin-

det, so geben beide Darstellungen auf ein älte-

res, ein chaldäisches Original zurück, eine An-

nahme, die auch durch ein anderes, der Rechen-

weise der Chaldäer entsprechendes Charakteristikum
gestützt wird. Dieses ältere Original hat dann

eine lokal-römische Fortbildung erfahren, aus 7

chaldäisch-syrischen Sonnen wurden 9, entsprechend

der Bedeutung dieser Zahl im römischen Kult der

Sibyllen. Entstanden ist das Buch unmittelbar

nach Konstantins Tod, auf dessen Tbaten sich

mehrere Prophezeiungen mit Sicherheit beziehen

lassen. Damit stimmt denn auch die Eschatolo-

gie der Sibylle, die den letzten römischen König

sein Diadem — das Diadem ist durch Konstan-

tin eingeführt worden — in Jerusalem nieder-

legen lässt, ein Stück der Prophezeiung, das

auch wohl alteren Traditionen ( Vita laciti 15)

entspricht. Nach Ausscheidung einiger weiterer

Kompositionsstücke folgt zuletzt die Ausgabe der

Sibylle (S. 177-187).

Es ist ein Vergnügen, diese Schrift anzu-

zeigen. Die Sauberkeit der Methode, die ruhige

Klarheit der Auseinandersetzung, das gänzliche

Fehlen jenes fatalen siegesgewissen Tones, den

wir bei so manchem unserer jüngeren Gelehrten

beobachten, die nicht Gewissheit schaffen, son-

dern sie drohend lierbeizupochen scheinen, machen

die Lektüre dieses Parergons, wie der Vf.
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seine Arbeit bescheiden nennt, zum Genuss.

Schade bleibt ja, dass er uns den griechischen

Ps.-Methodius noch nicht vorlegen will, immerhin

würde dieser zu anderen Folgerungen ja auch

kaum Anlass geben. Den meisten dieser Folge-

rungen nun wird man fast rückhaltslos beistimmen

können. Ich muss zwar bekennen, dass ich

die* ganze Tradition nicht so weit beherrsche,

um mir jederzeit ein selbständiges Urtheil zu er-

lauben, aber ich fühle mich dem Vf. auch darin zu

Dank verpflichtet, dass er dem Leser die lieber-

sicht der Ueberlieferung durch seine Darstellung

ausserordentlich bequem macht, also dass bei ge-

legentlich vorgenommener Nachprüfung die Ein-

drücke der ersten Lektüre kaum Aenderung
erfahren. Die Rückführung der tiburtinischen

Sibylle auf ein antikes Original, so natürlich und
nothwendig ein solches Resultat auch nachträg-

lich scheinen mag, ist ein Ergebniss, zu dem
man S. wohl beglückwünschen darf. Dabei fehlt,

trotz kühner Schlüsse, nie die Vorsicht, die uns
zeigt, dass hier ein wirklicher Kenner thätig ist.

Er weiss sehr wohl, dass diese Räthsel nie ge-

rade aufgehen, dass die einzelnen Elemente der

Sibyllistik auf einer Unsumme von Einflüssen be-

ruhen: „Der Inhalt der Bibel, Geschichte und

Zustände der jüngsten Vergangenheit bilden das

Rohmaterial für die Phantasie des Verfassers,

ihre Verbindung das Geheimnis» auf die Menge
zu wirken, die durch zarte Andeutungen phan-
tastisch angeregt, durch scheinbare Erfüllung

älterer Weissagungen im Glauben gewährloser
Prophetien bestärkt wird.“

Der verdiente Vf. wird selbst nicht wünschen,
nur einen Hymnus zu hören. Und so möchte ich

denn seinen Reduktionen auf syro-chaldäische Ori-
ginale, Ideen, die ich im letzten Grunde für rich-

tig erachte, entgegenhalten, dass er die jüdische
Sibyllistik und Eschatologie als die Durchgangs-
Stadien dieser uralten Ueberlieferung doch in. E.
zu wenig beachtet hat. Nicht das Christenthum
trat mit einer kompakten Masse eschatologischer
Erwartungen in die antike Welt ein (S. 121,
181), sondern schon das spätere Judenthum,
dessen Erben die Christen erst wurden. Wenn
die Weiber (S. 156) ululantes fragen: putasue
pariemus? so ist das schwerlich ägyptische Tra-
dition, sondern ein altjüdisches Motiv (vgl. Apo-
cal. Rar. X), das einmal iin Acgypterevangelium,
dann in den Orac. Sib. (II, 163, 164) zum Vor-
schein kommt. Ebenso lässt sich die Erwartung
goldener Zeiten unter dem letzten König durch
Stellen wie der Oracula so überhaupt der Apo-
kalyptik belegen, darf also nicht als Zeitcharak-
teristik uin verwandt werden. Traditionsstück
und folglich ohne jeden Werth für die Zeit-
geschichte ist m. E. S. 1 83 et destruel tentplum
ydotorum 1 85 et universa idolorum tempta destruel= Sib. (III, 606; VIII, 224) XI, 88; Tradition
ist der Sünderkatalog S. 87, dergleichen in jüdi-
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scher und christlicher Litteratur viele vorliegen

(vgl. z. B. Sib. II, 254 ff.). Ueberhaupt begeg-

net wohl hie und da nicht ganz richtige Ver-

werthung, oder nicht völlig ausreichende Kennt-

niss dieser einen Hauptquelle. S. 44 (93) ist es

nicht nothwendig, an Sib. VI, 26 zu denken, ähn-

liches haben wir im Petrusevangelium, und auch

Evangel. Nicod. II, 10 lässt sich zum Vergleiche

heranziehen. Zu S. 109, 3 hätte vielleicht

Sib. DI, 158 ff., zu S. 81 (Päderastie) Sib. HI,

185 (vgl. Justin. Ap. I, 27, Athenag. 34) ange-

führt werden können, und vermisst habe ich fer-

ner auch S. 118, wo S. von der Bekanntschaft

Vergils mit chakläischen Sibyllen handelt, den

Hinweis auf Marx* Aufsatz (Neue Jbb. 1898,

121), sowie S. 123, 2 auf Kaiser Leos Orakel.

Von sonstigen kleineren Auslassungen und Ver-

sehen führe ich nur an, dass S. 117, 4 Dionys

Arch. IV, 62, 6 hätte zitirt werden müssen, und

dass S. 14, 5 das Zitat aus Ilenoch nicht ganz

stimmt.

Doch damit genug. Es ist hier ein schönes

Stück Arbeit geleistet, durch Gestrüpp und Dor-

nen ein Weg gebahnt, auf dem es sich mit Lust

geht. Möge uns nun nach so manchen treff-

lichen Einzelstudien einmal wieder eine grössere

zusammenhängende Darstellung beschert werden.

Denn möglich ist eine solche, es gilt die beiden

Ströme griechischer Sibyllistik und jüdischer Apo*

kalyptik zu verfolgen und in ihrer merkwürdig

organischen Vereinigung zu erfassen, es gilt dann

dem Laufe des einen grossen Stromes bis in

seine Verästelungen nachzugehen, ein Bild einer

ungeheuren Tradition, die von der erythräisehen

Felsgrotte bis zum märkischen Sande Lehnins

reicht, zu entwerfen und uns so Kunde zu geben

vom ängstlichen Harren der Völker seit Jahr-

tausenden.

Hamburg.
J.

Geffcken.

Wilhelm Barth, Unterrichtsbriefe für das

Selbst -Studium der Neugriechischen Sprache.

Kursus I. Die Volkssprache. Leipzig, K. Habcr-

land 11897). 225 S. 8°. M. 6.

Noch immer fehlte es bisher an einem wirk-

lich sachkundigen, erschöpfenden und zugleich

praktischen Hilfsmittel zur Erlernung der neu-

griechischen Volks- oder vielmehr Umgangs-

sprache (denn sie wird von allen gesprochen,

nicht etwa nur vom Pöbel). Auch hierfür müssen

wir Hatzidakis* „Einleitung“ als einen Markstein

anerkennen. Erst seitdem haben wir einen klaren

Begriff von dem wirklichen Wesen des Neugriechi-

schen. Aus diesem Werke erwuchs das Hand-

buch von Thumb, das aber seiner ganzen An-

lage und der Stellung seines Vf.s nach mehr auf

die Erkenntnis» als auf die Kenntniss der Sprache

gerichtet ist. Man kann sagen, dass erst Herr

Barth die rein praktische Konsequenz aus

Matzidakis’ Buch gezogen hat. Es bietet ein

Digitized by Göbgle



18. März. DEUTSCHE LITTERATURZEITUNG 1899. Nr. 11.

schönes Beispiel von dem — leider nicht sehr

häufigen — freundschaftlichen Verhältnis zwischen

Wissenschaft und Praxis. Es hat die Resultate

der Wissenschaft venverthet (z. B. in der Wort-

bildung), ohne wissenschaftliche Bildung voraus-

zusetzen. Man bat dem Vf. wohl vorgeworfen,

dass er gar zu wenig voraussetze; doch ist dafür

nicht er selbst, sondern das System verantwort-

lich zu machen. Wollen wir also gerecht sein, so

müssen wir uns auf eine Würdigung dessen be-

schränken, was der Vf. im Rahmen dieses Systems

geleistet bat. Hier ist vor allem die gründliche

praktische Beherrschung des Stoffes hervorzuheben,

wie sie sich in der von einem feinen Gefühl für

die Sprache zeugenden Fassung der grammatischen

Regeln und in der echt idiomatischen Färbung
der „Gespräche fürs tägliche Leben“ zu erkennen
giebt. Allerdings hätten letztere vielleicht die

lokalen Verhältnisse noch mehr berücksichtigen
können, wie z. B. manche Erscheinungen und Ge-
wohnheitendes Athener Strassen- und Gesellschafts-

lebens in einem Lesestück sich wohl hätten vereinigen
lassen, das dem Fremden auch sachlich werthvolle
Aufschlüsse gegeben hätte. Es wäre dadurch auch
das Interesse für das moderne griechische Leben
etwas erweckt worden, dem leider so viele
Deutsche, die nach Griechenland gehen, immer noch
ott recht theilnabmslos gegenüberstehen. Dass
dem Vf. bei seiner genauen Kenntniss griechi-
scher \crhaltnisse dies nicht schwer gewesen
wäre, zeigen z. B. die S. 159 zusammengestellten
Gdcgenheitswünsche. — Aus der eigentlichen
Grammatik sei besonders das Kapitel von der
Fortbildung (S. 166 ff.) hervorgehoben, weil es
«inen Begriff giebt von der Ausdrucksfahigkcit
und Bildsamkeit der Sprache, wofür auch reich-
liehe Beispiele gegeben werden. Ebenfalls höchst
«erthvoll ist die in Lektion 27 und 28 cnthal-
,cl'e. freilich nur kleine Auswahl von idiomati-

!
C en -^drücken und Sprüchwörtern, an denen
le

,

"""griechische L'ragangssprachc so ausser-
ordentlich reich ist.

in Einzelnen sei noch Folgendes bemerkt,
em S) stem der T ransskription griechischer

^
tCr a

.

nn man n ‘cht in allen Stücken einver-

dur
,

Cn
„

Se'n ‘ wird das griech. g regelmässig

?/\Wiede^b-' z
- (thälätii),

um'
•

IC Vo
.

rsle,lung erweckt, als handle es sich

ihm TT Jeson<^ers breiten ä-Laut, während

»vi
01

.

unser einfaches e entspricht. Die

fibcrilw
6 d

|

eS ^ ^rch erscheint mindestens

chh p
SSI^ > ebcnso des gutturalen x durch

treftrn
*
J

111516 *1611
' besonders wenn qx zusammen-

fü r j*

l

_

Un

j

Ser *'c^e Wortbilder, wie erhehhome

skrintion * ?
einigen Fällen ist die Trans-

siatT aWrk

Cra

/c
ZU fa,sch

' wie z * «n awrhjo

($. :6 s
8 * SP- n. grhja statt grhiä

Nicht
'”so Jas i rein vokalisch ist.

Spruche ,
* ui

ylch ist die Erklärung der Aus-
cs gutturalen

y durch das deutsche

„Jäger“ (S. 11). Gerade hier spricht doch
kein Mensch das norddeutsche g. Es hätte viel-

mehr ein Beispiel mit dunklem Vokal vor dem

g gewählt werden müssen, wie „jagen“. —
Nicht immer werden die Laute der Umgangs-
sprache festgehalten, z. B. heisst es S. 29 mehr-
mals tättyri statt yj. Auch sonst ist hie und
da ein Schwanken zwischen historischer und pho-
netischer Orthographie zu bemerken, z. B. wird

in der Ausspracheerklärung S. 1 1 nd als die

Aussprache von inlautendem vr angegeben. Aber
S. 35 stebt nicht 5vtp>«»s, wie man er-

wartet.

Doch das sind Kleinigkeiten, die den Zweck
des Werkes, den Schüler zum freien und idio-

matischen Gebrauch des Neugriechischen anzu-

leiten, nicht verhindern können.

Athen. K. Dieterich.

Rene Cagnat, Cours d’Epigraphie latine. 3.

ed. revue et augmentec. Paris, Albert Fontemoing,

1898. XXVI u. 467 S. 8®. Fr. 13.

Im J. 1886 gab R. Cagnat seine im Bulletin

rpigrapbicjue veröffentlichten Vorlesungen über

römische Epigraphik als Buch heraus. Aus die-

sem Cours elementaire dYpigraphie latine (226

Seiten), der 1889 in 2. Aufl. erschien (vgl. DLZ.
1890, Sp. 813), ist ein stattlicher Band von

467 Seiten Grossoktav geworden, aus dem
skizzenhaften Abriss ein Lehrbuch der römischen

Epigraphik. Schon in der 2. Aufl. liess C. den

Zusatz elementaire im Titel fort: in der 3. Aufl.

ist das Buch noch weniger als in der zweiten

ein blosses ABC der römischen Epigraphik. So

wird besonders die aus dem Corpus kompilirte

Liste der litterae singuläres und anderer Ab-

kürzungen auch dem Epigraphiker von Fach

Dienste leisten. Nur hätte C. mindestens den

selteneren Siglen Belegstellen oder einen Verweis

auf die Stelle, wo sie vorher gegeben sind, bei-

fügen sollen. So muss man sich die Belege

aus dem ganzen Buch zusammensuchen, und das

ist oft recht mühsam, da man nur bei einem

Theil der Siglen vveiss, in welchem Abschnitt

sie zitirt sind.

Das Buch enthält drei Tbeile: I. Alphabet

und Zahlen — dieser Theil erst seit der 2. Aufl.

— II. Namen, Acmter, kaiserliche Titulatur,

III. Klassen der Inschriften (Weihinschriften,

Ebrcninschriftcn, Bauinschriften, Grabinschriften.

Urkunden, inslrumentum d. b. Inschriften auf

Gebrauchsgegenständen wie Ziegeln, Gefässen,

Schmuck usw.). Es ist lehrreich, hiermit die

Eintheilung des besten deutschen Handbuchs der

römischen Epigraphik, Hübners ‘Römische Epi-

graphik’ (im Handbuch d. kl. Alterthumswissen-

schaft Bd. I) zu vergleichen. Hübner giebt zu-

nächst als Einleitung eine Geschichte der römi-

schen Epigrapbik — die bei C. fehlt — ,
dann einen

allgemeinen Theil, der Schrift und Sprache
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der Inschriften behandelt, sodann im besonderen

Theil eine Behandlung der Grab*, Weih-, Ehren-

inschriften, der Inschriften auf Geräth u. dgl.

und der Urkunden.

Der allgemeine Theil entspricht dem

1. und 2., der besondere Theil dem 3. Ab-

schnitt C.s. Dass Hübner stark benutzt ist, ver-

steht sich von selbst, aber es braucht kaum ge-

sagt zu werden, dass der beste Kenner der

römischen Inschriften in Frankreich die Materie

vollkommen beherrscht und dem Charakter seines

Buchs entsprechend vielfach anders behandelt

als Hübner. C. hat für einen grösseren Kreis

als Hübner geschrieben; denn in Frankreich,

dessen nordafrikanische Kolonien einen hervor-

ragenden epigraphiseben Reichtbum besitzen,

intercssiren sich auch Nichtphilologen für In-

schriften. So leisten z. B. die französischen Offi-

ziere in einem fort der Epigraphik die wichtig-

sten Dienste. Für sie und wer sonst immer in

Algier und Tunis mit Inschriften zu thun hat,

ohne Fachmann zu sein, ist C.s Buch ganz be-

sonders werthvoll. So sind denn auch die afri-

kanischen Steine, die C. als Mitherausgeber

des VIII. Bandes des Corpus wie nur irgend Je-

mand kennt, besonders stark berücksichtigt.

Hübner behandelt den Stoff mehr geschichtlich

und berücksichtigt die älteren Inschriften nicht

weniger als die der Kaiserzeit; C., der nicht

einen gelehrten Grundriss, sondern ein prakti-

sches Lehrbuch der Epigrapbik geben will,

operirt im wesentlichen nur mit den Inschriften der

Kaiserzeit, denn für den praktischen Epigraphiker

kommen sie fast ausschliesslich in Betracht. Man
kann den Unterschied der beiden Werke dabin

formuliren, dass Hübner das System, C. die In-

stitutionen der römischen Inschriften geschrieben

hat. Dem praktischen Zweck des Buchs ent-

sprechend hat C. in seine Darstellung zahlreiche

Inschriften und Facsimiles aufgenommen. So
sind z. B. die auf den Inschriften vorkommenden
Ligaturen durch Tafeln erläutert (S. 23 f.) wäh-
rend Hübner dieselben nur erwähnt (S. 495).
Auch das Verzeichniss der litterae singuläres am
Ende des Bandes hat zunächst einen praktischen

Zweck. Dieser Reichthum an Detail macht C.s
Buch hervorragend brauchbar für jeden, der In-

schriften wohl praktisch, aber nicht wissenschaft-

lich kennt, der Fachmann kann der Beispiele

entrathen, denn er weiss sie in den Sammlungen
zu linden. Ich möchte C.s Werk mit der In-

struktion zur Aufsuchung und Beschreibung der
afrikanischen Alterthümcr

')
vergleichen, welche

das französische Afrikacomite veröffentlicht hat.

C. hat den epigraphischen Theil dieses Führers
bearbeitet. Was hier für die afrikanischen In-

schriften speziell, ist im Cours d' epigrap hie für

die römischen Inschriften im Allgemeinen geleistet:

') Recherche des antiquites dnns 1c nord de l’Afrique
(Paris, Leroux, 1890).

eine Einführung für den Neuling, der mit ihnen

nicht theoretisch, sondern praktisch zu thun hat.

So sind denn sowohl das deutsche wie das

französische Werk jedes auf seine Art ein wich-

tiger Beitrag zur römischen Epigraphik. Man

wird den Wunsch äussern können, dass derartige

praktische Handbücher, die es in Frankreich

auch in populärer Form für jedes Gebiet der

monumentalen Altertbumskunde giebt — ich nenne

die ‘Petite bibliotheque d’art et d’archeo-

logie
1

(Paris, Leroux, bisher 19 Bändchen) —
auch in Deutschland häufiger werden möchten.

Durch die exakte Behandlung einzelner Klassen

von Denkmälern, wie sie in den Heften der

petite bibliotheque gegeben wird, kann der

Alterthumswissenschaft nur genützt werden —
denn nur der wirklich intcrcssirte nimmt sie zur

Hand — , während die falsche Popularsirung,

welche der exakten Einzeldarstellung aus dem

Wege geht und Plattheiten produzirt, ihr scha-

det. C.s Cours d’cpigraphie hält die Mitte

zwischen einer wie Hübners Buch für Philologen

und einer w’ie jene Hefte der petite biblio-

theque für interessirte Laien bestimmten Dar-

stellung der Materie. C. hat kein Lehrbuch,

sondern einen Leitfaden der römischen Epi-

graphik schreiben wollen. Dass er das Thema

so gefasst hat, ist zu loben — denn es gab

für die römischen Inschriften eine solche Anlei-

tung noch nicht, während ein Handbuch, wenn

auch nur ein Kompendium, vorhanden war.

Göttingen. A. Schulten.

Jacob Grimm, Deutsche Grammatik. IV. Th.

Neuer verm. Abdruck. II. Hälfte, bes. durch

Gustav Roethe und Edward Schrocder.

Gütersloh, C. Bertelsmann, 1898. LXU u. S. 679—

1312. 8°. M. 12.

Die ausserordentliche Arbeit, die an diesen

\

4. Band des Neudruckes gewendet wurde, zu

beurthcilen, ermöglicht erst der Rechenschafts-

bericht, den Roethe — dem der Hauptantheil

am 4. Bande zußUlt — dieser Schlusshälftc vor-

ausgeschickt hat. Wir erfahren nunmehr, dass

nicht nur die Randbemerkungen des Handexem-

plars ausgeschöpft wurden, sondern auch die

Materialien, die der Grimmschrank der Berliner

Bibliothek überhaupt barg. So erklärt sich der

grosse Reichthum an Zusätzen, durch den der

4. Band, wie bereits seine erste Hälfte (vgl.

DLZ. 1898, Sp. 7 58) zeigte, von den früheren

Theilen des Neudruckes sich unterscheidet. Im

Grimmschranke fanden sich an neuen Quellen

für Nachträge 1. Zettelpackete, 2. Adversarien,

3. zahlreiche Sammelhefte. In welcher Weise

R. dieses massenhafte Material durchgenominen,

aus seiner Zerstreuung erlöst, gesichtet, einge-

ordnet hat, das möge man in seiner schonen

Vorrede nachlesen, in der Züge aus Jakob

Grimms Persönlichkeit wieder lebendig werden.
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Die Summe dieser Leistung, ibre Selbstlosigkeit,

ihr Gelingen wird nur der, der den Neudruck

mit der ersten Ausgabe Schritt für Schritt ver-

gleicht, einigermaassen würdigen können; in

vollem Maasse könnte es nur, wer ausserdem

wie R. den Inhalt des Grimmschranks durch-

prüfte und daran einen Theil wenigstens der

Arbeit R.s nachzuschaffen versuchte.

‘Wir hatten uns’, berichtet er, ‘an Scherers

Vorgang (d. h. Beschränkung auf die Marginalien

des Handexemplars) gebunden bis in die ersten

Bogen dieses Bandes hinein. Dann aber wurde
ich durch wiederholte Randnotizen, in denen

Jakob Grimm selbst auf seine Sammelhefte ver-

weist, von der Nothwendigkeit überzeugt, im

Grimmschranke nachzusuchen'. In den Oster-

ferien 1896 erschlossen sich ihm diese neuen
Quellen. Er begnügte sich nicht, sie für den
4. Band noch zu verwerthen, sondern brachte
in ‘Nachträgen zum t., 2., 3.’ das, was er auch
für diese Theile fand. Ausserdem ergab noch-
malige Durchsicht des Handexemplars selbst eine

Nachlese von Randbemerkungen für den 1 . und 2.

Endlich sammelte R. noch die Materialien für

Wortfolge und Syntax des mehrfachen Satzes,
die Jakob Grimm hier und dort aufgezeichnet
hatte.

An und für sich besassen in Jakob Grimms
Absicht, wie R. richtig erkannt hat, die Rand-
nutizen wie die Sammlungen des Schrankes —
wenn man die Adversaricn ausnimmt, die zeitlich

grösstentheils der 2. Aufl. des ersten, alle dem
zweiten Bande der Grammatik vorausgehen —
als Nachträge zur Grammatik den gleichen Werth,
ngieich mühsamer aber war die Bearbeitung der
enteren: denn bei den Randnotizen erhellte meist

? ihre Zugehörigkeit zu bestimmten
‘ tc en des I extes; bei den anderen Sammlun-
gen a er, die zum grossen Theil aus Belegreihen
ohne erläuternden Text bestanden, hatte der Hgb.
cn rt, an den sie passten, selbst zu bestimmen,

ja nt
jc lendenz, in der sie aufgezeichnet

aren, erst zu deuten. Nur der genauen Ver-

J
11 ®'s m ‘l dem inneren Gefüge des gan-

°
_

s und der Arbeitsweise Jakob Grimms
r

die jetzt vorliegende Einordnung

, ^
en

‘ Materialien zur Wortfolge und

hauot'

nlaX ^C
-

S
,

me^ir^iC^en Satzes hatte über-

-
er* 1 'n ^nere Zusammenhänge zu brin-

sch^ff 1

*° dcr aus dem Ganzen nach-

Ein
"j611

*
freuen, mit der er bei der

ging/*
Anordnung des neuen Materials vor-

Dnickl
Ra
“T

vcrbietet mir. Mehr des neuen

der Vn?

aUC

i°

Ur *n ^ er Auswahl, die ich bei

hier ZM ,

3 crstcn Halbbandes innehielt,

bdm nra |<

c

.

r
“!chnen ' Ich w>ederhole nur, dass

Stell, d2
tl,Cie“ Gebraucb Jer Neudruck an die

und
AusSa^c wird treten müssen,

eiSe zum Beispiel auf den Abschnitt

von der Verbalrektion und in diesem auf das

Kapitel von der ‘einfachen Rektion des Akk.’:

47 Verben der ersten Ausgabe stehen jetzt 1 1

1

gegenüber, 15 Seiten jetzt 24. Der Gesammt-
umfang der Syntax ist von 941 auf 1133 Seiten

gestiegen.

Dazu kommen noch 180 Seiten Nachträge

zu allen vier Theilen. In denen zum ersten fällt

auf die Sammlung bairischer und alemannischer

Dialektwörter, parallele Formen bei verschiede-

nen mittelhochdeutschen Autoren, die unter ‘hoch-

deutscher Barbarei’ verzeichnten Eigentbümlich-

keiten des Neuhochdeutschen, die Sammlungen über

‘Alphabete’, Betonung von Formsilben; mittel-

hochdeutsche Mundartliehkeitcn sind beobachtet,

S. 11 52 ff. findet man Manches über Grimms

eigene Aussprache des Neuhochdeutschen. Trotz-

dem Vieles, insbesondere an Etymologien, bloss

historisches Interesse mehr hat, wird man in R.s

Auswahl das Wenigste doch missen wollen, weil

selbst die wunderlichen Einfälle Zeugniss für

Jakob Grimms Arbeitsweise ablegen und auch

hier regelmässig ein Kern wissenschaftlicher Be-

obachtung zu entdecken ist. Die Nachträge zum

2. Band vermehren die Belege zur Wortbildung,

ziehen die Eigennamen heran, gruppiren die

Verba der 3. schwachen Conj. nach Ableitung

und Bedeutung, zeigen die fortgesetzte Aufmerk-

samkeit des Sammlers für imperativische Namen.

In den Nachträgen zum dritten treffen wir auf

Versuche, den Sprachgebrauch einzelner mittel-

hochdeutscher Quellen schärfer zu erkennen, auf

syntaktische Bemerkungen zum Gebrauch von

ie, nie, iemer, niemer, finden reiche Ergänzungen

zu den Interjektionen, den Verwandtschaftsnamen,

synonymische Sammlungen, Kosenamen, einen

Versuch, den syntaktischen Gebrauch der Nega-

tion im Mittelhochdeutschen darzustellen. Man

erkennt, wie mancher Gesichtspunkt, von dem

aus der spätere Detailausbau deutscher Gram-

matik vorgenommen wurde, in diesen Nach-

trägen auftaucht: die Heranziehung der Mund-

arten, der Urkundensprache, ein philologischer

Zug, der auf individuellen Sprachgebrauch ein-

zelner Schriftsteller achtet.

Viel kennzeichnender aber ist, dass der ur-

sprüngliche Grundriss des Werkes durchaus fest

blieb, nicht bloss in den die Sprachformen be-

handelnden Theilen, sondern auch in der Syntax.

Gerade diese, in ihrer loseren, auf Systematik

verzichtenden Fügung, ist besonders charak-

teristisch für Jakob Grimms Arbeitsweise; die

Nachträge lehren, wie die erste Ausgabe ent-

standen ist; die Arbeitsweise ist dieselbe ge-

blieben: reichste, immer erneute, weite Räume

und Zeiten umfassende Beobachtung. Dazu

musste freilich die geniale Empfänglichkeit kom-

men, durch die in Jakob Grimm jede Berührung

mit dem Materiale ihre Frucht trug. R. schhcsst

seine Vorrede mit dem Wunsch, dass die neuer-
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dings in die Welt tretende Grimmsche Syntax

ihre belebende Wirkung üben, insbesondere 'jene

helle Weite der Observation, die allein auch die

rechte Herrschaft über den Stoff ermöglicht’ uns

wieder bringen möge. Allzusehr fehle uns 'die

fröhliche Lust des Observirens’. Gewiss, wir

behängen uns bei unseren gelehrten Wanderun-
gen arg mit allerlei Ausrüstung, die den Schritt

verlangsamt und früher müde macht; aber sie

stützt hinwieder den Zaghaften und warnt den

Schwachen vor einem Fehltritt, bei dem er viel-

leicht das Genick bräche. Für den Gewandten
und Geübten — und für den, unter dessen

Händen der Beobachtung Blüthe und Frucht ent-

spriesst, gelte R.s Rath. Aber auch sonst,

meine ich, ist die lebendige Beschäftigung mit

Jakob Grimms Syntax für Jeden lebhaft zu

wünschen, eben weil sie nicht System ist, weil

sie den Leser überall auf den breiten, weithin

offenen Boden der Quellen stellt und weil Jakob
Grimms eigene Reflexion selbst noch so boden-

ständig ist, dass sie der Eigenart des Lesenden
und Forschenden völlig freie Bewegung lässt.

Roethes Wunsche, dass die Verlagshandlung

sich cntschliessen möge, dem Neudruck ein aus-’

führliches Register bald folgen zu lassen, stimme
ich lebhaft zu. Vorderhand wird man mit der
reichlichen Inhaltsübersicht zum 4. Bande dank-
bar sich behelfen. Zu dem im 3. Bande ent-

haltenen Quellenverzeichniss ist nunmehr ein

zweites (XXXI—XL1X) gekommen (in welchem
man den Druckfehler 'Stelzh.: Stelzhawer’ leicht

verbessern wird).

1819— 1898: welch reiches geschichtliches

Leben knüpft sich an dieses Buch und welch
ehrwürdig glückliches Alter ist ihm beschieden,
lebendig noch in Wurzeln und Wipfeln! Es
schaut heute bereits auf drei Generationen deut-
scher Philologie

;
inmitten der zweiten stand

Wilhelm Scherer, der im Juli 1870 die Vorrede
zum ersten Bande des Neudrucks Unterzeichnete,
inmitten der nächsten danken wir Schroeder und
Roethe, die ihn in immer wachsendem Reichthum
zum Ende führten.

Innsbruck. Joseph Secmüller.

Francesco Novati, L’influsso del pensiero la-

tino sopra ln civiltä italiana del medio evo.
Mailand, U. Hoepli, 1897. 178 S. 8“. L. 3.

Gelegentlich der feierlichen Wiedereröffnung
der \ orlesungen an der Accadcmia scientifico-

lettcraria zu Mailand bespricht der hochverdiente
italienische Gelehrte den Einfluss der antiken
1 radition auf Leben und Schriftthum des Mittel-
alters, gleichsam die im Verborgenen fortleben-
den Wurzeln, aus denen der Wunderbaum des
Renaissance entsprossen ist. Die geistige Ueber-
Icgenheit, die Italien zu Anfang des M.-A.s auf-
weist, hel»t der V f. mit patriotischer Genugthuung
hervor, aber selbst das vielgcschmähtc 10. Jh.

zeigt ihm ein reges Streben, das den beiden

vorhergehenden nicht allzusehr nachsteht. Ebenso
lassen die folgenden Jahrhunderte trotz ihrer ge-

ringen literarischen Leistungen ein kräftiges

Fortlebcn der antiken Ueberliefcrung auch ausser-

halb des Klerus erkennen, gerade hierdurch

wesentlich unterschieden von den Ländern jen-

seits der Alpen. Trotz dieser Kontinuität der

Ueberlieferung wird freilich festgehalten werden

müssen, dass die Auffassung des Altcrthums,

wie sie Petrarca begründete, etwas durchaus

Neues und von der mittelalterlichen Denkweise

Abweichendes war.

Der Charakter der Schrift Novatis als einer

akademischen Rede bringt es mit sich, dass das

Thema nur in allgemeinen Umrissen unter Her-

vorhebung besonders bedeutsamer Erscheinungen

behandelt werden konnte, dennoch würde die

Darstellung auch ohne die beigegebenen Noten,

die fast die Hälfte des Buches einnehmen und

auch einige Inedita enthalten, von den sorgfältigen

und eindringenden Studien des Vf.s ein rühm-

liches Zeugniss ablegen.

Königsberg i. Pr. M. Lehnerdt.

Geschichtswissenschaften,

H. Grotefend, Taschenbuch der Zeitrechnung

des deutschen Mittelalters und der Neuzeit.

Für den praktischen Gebrauch und zu l.chrzweckcn

entworfen. Hannover, Hahn, 1898. 166 S. 8*.

Geb. M. 3,50.

Der auf dem einschlägigen Gebiete mit Recht

als Autorität angesehene Vf. bietet in diesem

gefällig ausgestatteten Büchlein aus seinem grösse-

ren, vor Kurzem in einer sehr vermehrten und

verbesserten Auflage erschienenen „Handbuche
der Zeitrechnung“ einen Auszug als Taschen-
buch. Das kleine Format und der verhältniss-

tnässig geringe Umfang lassen die Bezeichnung

berechtigt erscheinen; auch genügt das Büchlein

seinen auf dem Titel angegebenen Bestimmun-

gen „für den praktischen Gebrauch“ und zu „Lehr-

zwecken“ nach Auswahl und Darstellung des

Stoffes im Allgemeinen durchaus.

Ich möchte aber die Frage aufwerfen, ob

es praktisch war. ein Taschenbuch für zwei

doch ziemlich verschiedenartige Zwecke zu ent-

werfen. Für den praktischen Gebrauch

hätte vielleicht Manches, z. B. die Nachschlage-

tabellen, bequemer eingerichtet werden können.

Das hätte dann freilich auch wieder den mit

Recht aufs Aeusserste beschränkten Umfang ver-

mehrt. Für Lehr z wecke aber hätte es sich doch

wohl empfohlen, den systematischen Theil etwas

ausführlicher zu gestalten; und bei der Darlegung ist

manches als bekannt vorausgesetzt, was nicht Allen

geläufig ist. Sollten diese Anforderungen erfüllt

werden, so würden aber diese Abschnitte sich

wieder an Umfang denen des Lehrbuches nähern.

Digitized by Göögle



433 18. März. DEUTSCHE MTTERATURZEITUNG 1899. Nr. 11. 434

Ich möchte daher glauben, dass der Vf. sieb

bei einer sicher nothwendig werdenden neuen

Auflage den Dank aller seiner Kollegen ver-

dienen würde, 'wenn er sich dann entschliesscn

wollte, das Büchlein für deren praktischen Ge-

brauch alleine zuzuschneiden. Freilich befürchte

ich, dass für diesen Fall noch mancherlei

Wünsche an ihn herantreten werden.

Für den praktischen Gebrauch enthält das

Heft als ganz vorzügliche Leistung das auf den

Seiten 35—67 gegebene „alphabetische Ver-

zeichniss“ mit rund 2500 Erklärungen von Tages-
bezeichnungen in mittelalterlichen Urkunden. Die
praktisch-archivalische Thätigkeit des Vf.s in den
verschiedensten Gegenden gewährte ihm Ein-

sicht in die Quellen vieler deutscher Landschaften,
eine Einsicht, welche dem Buche in weitestem
Maasse zu Gute gekommen ist.

Dass bei einer solchen Fülle ^tatsächlichen

.Materials, wie es Grotefend bietet, vereinzelte

Irrthümer untergelaufen, vereinzelte Feststellungen
in der verzweigten, oft schwer zugänglichen
Litteratur unberücksichtigtgeblieben sind, brauchte
als unvermeidlich eigentlich nicht hervorgehoben
zu werden. Ich verzichte daher selbstverständ-
lich darauf, hier darauf hinzielende Funde nach
echter Rezensentenart vorzubringen und stelle
diese dem Hrn. Vf. gerne unmittelbar zur Ver-
fügung.

M“nst,:r
- K. Philipp!.

Festschrift zur Honterus- Feier. Aus der
Zeit der Reformation. Vorträge geholten im
Auditorium des ev. Gymnasiums in Kronstadt. Kron-
stadt. Buchdruckerei Sehlandt, 1X98. VIII u
-*& S. 8*. Kl. 1,50.

Irn August 1898 haben die Siebenbürge
Sachsen zu Kronstadt die 400. Jahreswende de
J

?
,

rt lilres Reformators Honterus gefeiert. 1
würdiger Weise ist die deutsche Bürgerscha
roiBudts auf das Reformationsfest durch ein

' '.''“Vorträgen vorbereitet worden, di

2 7*kde" Lehrkörpers des Gymnasium

Hm
' Zu Kronstadt gehalten tvot

dir m"
Festgabe der Honterusschule a

Utcrusgemcinde sind diese Vorträge nun
,m Druck erschienen.Ät Ba,,d

?
nthält ncun Beiträge

kurzen« io
"eginnt mit einer vortrefflichen

childerung der politischen Zustände Furo

b«Zt

M 'ttdakers - JUI‘US Gros
mus in li i“

sfuhrilcher Renaissance und Humanis

r,k"
al,

r und
P
culschland. Oskar Neto

vtteruog
^'öber^Tr

<lie ’

'

iefe Krcifencle Er

'lestscben Pr
Urs

.I
lrunK uni1 Wirkungen de

'“'fülirunu

.

C u™atlon
;.

Daran schliesscn siel

tliümlichrV t

1 ®mde,s über das Volks

eine besonde' t ,

Schrift,hum »> ' 6. Jh. un<

JSnglii,. I?
ankenswerthe Abhandlung Kar

8 " 8 8 ub'r Fortschritte auf dem Gebiet,

der Naturerkenntniss im Zeitalter der Reformation.
Im zweiten I heil sind die Kreise enger gezogen.
Der Beitrag Heinrich Scblandts aus der Zeit
des Humanismus und der Reformation in Ungarn
macht uns mit den Männern bekannt, die dort
im 15. und 16. Jh. dem neuen Geiste die Bahn
geöffnet haben. Alfred Stamm schildert die all-

gemeinen geschichtlichen Verhältnisse in Ungarn
und Siebenbürgen beim Beginn der Reformation.
Friedr. Wilh. Seraph in zeichnet das Bild Kron-
stadts aus der Zeit des Honterus. Nachdem so
alle Voraussetzungen für das Verständnis der
grossen Thätigkeit des Honterus klargestcllt

sind, von den allgemeinen Zügen der europäi-

schen Geschichte bis zu den Besonderheiten
seines engeren Vaterlandes, tritt uns in dem
letzten Beitrag von Eugen Las sei die ehrwür-
dige Gestalt des Reformators selbst entgegen,

der seinen Siebenbürger Sachsen Luther und
Melanchthon in einer Person geworden ist.

Die Festschrift will nicht neue wissenschaft-

liche Ergebnisse darbieten. Sie schöpft, abge-

sehen von dem Beitrag Seraphins, nicht aus pri-

mären Quellen. Aber sie giebt doch ein ge-

schlossenes Bild der .allgemeinen Reformations-

geschicbte und der besonderen Wirkungen der

grossen geistigen Bewegung im fernen Südosten.

Möge das Buch auch bei uns seine Leser finden.

Es legt ein schönes Zeugniss dafür ab, wie treu

die Träger deutscher Bildung in Siebenbürgen

den Zusammenhang mit deutscher Wissenschaft

zu wahren wissen.

Berlin. R. Hoeniger.

Johannes Honterus’ Ausgewählte Schriften.

Im Aufträge des Ausschusses zur Errichtung des

I lonterusdenkmuls in Kronstadt hgb. von Oskar
Netoliczka. Wien, Carl Gracser, 1898. 2 Bl.,

XXVI u. 212 S. 8 g mit Textabbild, u. 1 Karte von

Siebenbürgen. M. 4.

Am 24. April des vor. J.s feierte die evangelisch-

lutherische Landeskirche in Siebenbürgen den 400.

Geburtstag des „Luthers und Apostels Siebenbür-

gens, des evangelista Dacicus, Hungariae“, und am

21. August wurde in einer glänzenden, kirchlich

und national bedeutungsvollen Feier sein Denk-

mal in seiner Vaterstadt Kronstadt enthüllt.

Angesichts dieses 4. Säkulartages haben sich

mehrere Federn dem seltenen vielseitigen Manne

geweiht, der, man möchte fast sagen, ein Lionardo

da Vinci unter den Theologen des Jahrhunderts,

als Humanist, Philosoph, Theolog, Jurist. Schrilt-

stellcr, Redner, Mathematiker, Zeichner, Buch-

drucker sich bethätigte.

Abgesehen von den Artikeln in den politi-

schen und theologischen Blättern hat sich 1 1».

Wolf (1895) zum Ziel gesetzt, das was bisher

gefunden und festgestellt, in einer ausgedehnten

Litteratur zerstreut und darum Vielen nicht zu-

gänglich, in das Gewand der Gelehrsamkeit ge-
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hüllt und darum Vielen unverständlich ist, in

möglichster Vollständigkeit, in gemeinverständ-

licher Form vorzuführen und die Herzen für

einen Mann zu erwärmen, dessen geistiger Hinter-

lassenschaft auch das heutige Geschlecht sich

noch erfreut. Job. Höchsmann (1896) lieh sei-

ner Begeisterung in einer schwungvollen Ver-

herrlichung Ausdruck, mit Verzicht auf jede

Quellenangabe.

Krst der Gymnasialprof. und Bibliothekar in

Kronstadt Dr. O. Nctoliczka, in weiteren Krei-

sen als Verfasser eines trefflichen Lehrbuchs der

Kirchengeschichte bekannt, hat die wissenschaft-

liche Weihe gegeben, nachdem er nicht ver-

schmäht, auch in einem volkstümlichen Schrift*

chen, von dem bereits die 2. Aufl. nöthig wurde,

grösseren Kreisen seinen Zoll zu entrichten. In

seinem Festbuch, dessen äussere Ausstattung

dank dem Denkmalsausschuss und dem Ent-

gegenkommen des Verlegers nichts zu wünschen

übrig lässt, erscheinen Hontcrs Schriften zum

erstenmal in einheitlicher Auswahl vereinigt. Die

einen sind seit dem 16. und 17. Jh. nicht mehr

aufgelegt und nur noch in seltenen Exemplaren

vorhanden; andere wurden allerdings in neuerer

Zeit wieder herausgegeben, bis dahin nur hand-

schriftlich Erhaltenes wurde veröffentlicht, aber

diese Texte selbst wieder sind z. Th. nicht

mehr genügend, z. Th. schon fast völlig ver-

griffen und an verschiedenen Orten zerstreut.

Die Einleitung umreisst zunächst auf wenigen,

aber aus dem Vollen schöpfenden Seiten das

Leben des Jubilars, „des guten Genius unseres

Volkes“, um dann nach einer Bibliographie der

Schriften über und von Honter — in der die

Wolfs fehlt — in die Neudrucke selbst historisch-

kritisch einzuführen.

In erster Linie stehen die reformatorischen

:

die Vorreden zu den Auszügen aus Augustin;

das Reformationsbüchlein für Kronstadt und das

Burzenland, das in so hohem Maasse Luthers

und Mclanchthons Reifall fand; die reizvolle und

bedeutende, aber wenig gekannte Apologie; die

Schulordnung; das Reformationsbüchlein für das

sächsische Volk. Dann folgen von den huma-
nistischen r die Weltbeschreibung, deren Abdruck
die allmähliche Entwicklung des Werkes von
seinen Anfängen in Prosa bis zur vervollkomm-

nten Vcrsform veranschaulicht, und die Vorrede
zum Auszug aus den Pandekten. Weiter sind

drei freilich schon bekannte Briefe Honters auf-

genommen, deren jeder aber in seiner Art sein

Leben und Wirken beleuchtet. Den Schluss

inacht die Karte von Siebenbürgen, die bis ins

18. Jh. massgebend blieb. Sieht man von dem
Verlangen nach Erläuterungen ab, die namentlich
die Weltbeschreibung vertragen kann, so hat
der Hgb. die Wünsche, die Einem aufsteigen,

selbst vorweg genommen. Das Buch war auf
einen geringeren Umfang begrenzt, so dass von

dem Abdruck der Grammatiken, durch die das

Bild des Humanisten die wünschenswerthe Ver-

vollständigung erfahren hätte, und des für die

Siebenbürger Sachsen so bedeutsamen Hand-

buches des bürgerlichen Rechtes, aus dem ihr

„Landrecht“ hervorgegangen ist, Umgang ge-

nommen werden musste. Um so erfreulicher,

dass der Hgb. in Aussicht stellt, die Ergebnisse

seiner Honterforschungcn später vorzulcgen. Er

kann versichert sein, dass auch dieser Gruss

aus dem Land „jenseits der Wälder“ bestens

willkommen geheissen werden wird.

Wien. Georg Loesche.

Paul Guillon, La mort de Louis XIII. Etüde

d'histoire medicale d’aprcs de nouveaux doeuments.

Contcnant six planchcs en phototypie et trois gra-

vures hors texte d’apres les originaux. Paris, Fontc-

moing, 1897. 179 S. 8“.

Eine der bemerkenswerthesten Epochen in

der Geschichte Frankreichs ist unzweifelhaft

diejenige, welche sich an den Namen Ludwigs XllL

(1610—43) knüpft. Es genügt, an dessen grossen

Kanzler Richelieu zu erinnern, um die Bedeutung

dieser Periode in ihrer ganzen Grösse vor Augen

zu führen. Angesichts dieser Thatsache und an-

gesichts des eigentümlichen Lebenslaufs dieses

bereits im Alter von 9 Jahren auf den Thron

gelangten und jung gestorbenen Monarchen, des

Fürsten „ohne grosse 'Tugenden und Laster,

abhängig von jedem, der sich seine Gunst zu

erwerben oder sich ihm furchtbar zu machen

wusste“ (Weber, Kl. Wr
eltgesch.), erscheint es

nicht auffallend, dass auch vom medizinischen Ge-

sichtspunkte aus seine bekanntlich etwas dunkel

gebliebene Krankheit und die näheren Umstände

seines Todes Gegenstand der historischen Unter-

suchung und Darstellung gebildet haben. Bereits

liegen mehrere Abhandlungen hierüber vor; die

letzte sehr gründliche rührt von Dr. Corlieu her,

dem bekannten und verdienten Pariser Mcdiko-

historiker, und ist 1873 unter dem 'Titel: „La

mort des rois de France depuis Francois 1

jusqu'ä la revolution fran^aisc etc.“ erschienen.

Die vorliegende Abhandlung von Paul Guillon

ist eine Pariser Doktorthese, gründlich gearbeitet,

herrlich nach Form, Inhalt und äusserer Aus-

stattung und insofern besonders werthvoll für

den Gegenstand selbst, den sic behandelt, als

der Vf. noch einige bisher nicht veröffentlichte

und nicht ganz unwichtige Dokumente hinsicht-

lich der Angelegenheit beizubringen in der Lage

ist. Es sei bei dieser Gelegenheit noch be-

merkt, dass auch insofern G.s Arbeit Beachtung

verdient, als sie ein neues Spezimen für die

VortrefTIichkeit der Pariser medizinischen Doktor-

dissertationen bietet, die bekanntlich (mit weni-

gen Ausnahmen) die deutschen Erzeugnisse die-

ser Art weit, weit hinter sich lassen. — l*11

Uebrigen kann auf Einzelheiten nicht eingegangen

\

\
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werden. Den auch vom pathologischen bezw.

streng wissenschaftlichen Standpunkt aus inter-

essantesten Theil bilden die beiden Kapitel, in

denen biographisch - littcrarische Mittheilungen

über die Leibärzte des Königs und zugleich

der Sektionsergebnisse einschliesslich des Ver-

suchs der Identiflzirung mit einem modernen
Krankheitsbegriffe enthalten sind. G. entscheidet

sich für chronische Intcstinaltuberkulose. Die
ganze Arbeit beansprucht zwar kein eminent und
allgemein medizinisches Interesse, bildet aber
trotzdem einen recht anerkennenswerthen Beitrag

zur Welt-, Kultur- und medizinischen Geschichte,

der in den Kreisen der Historiker durchaus Be-
rücksichtigung verdient, zumal in Folge der ge-
radezu kostbaren illustrativen Beilagen. Einige
kleinere Druckfehler, die uns aufgefallen sind,

sind nicht störender Natur.

fteH'n. ___ J. Pagel.

Geographie, Länder- und Völkerkunde.

A. Kirchhoff, Palastinukundc zur Erläuterung
der biblischen Geschichte. l.eidfnden für die
Vorlesung. Halle a. S. , Buchhandlung des Waisen-
hauses. 1898. 1 Bl. u. 44 S. 8 tf

. M. 0,60.

Lin durchaus preiswürdiges Heftchen, das
auf nur 44 Seiten eine gedrängte und doch
möglichst vollständige Uebersicht über die wich-
tigsten Daten der Landeskunde des alten Palä-
stina bietet, die zum Verständnis» der biblischen
beschichte dienen. Neben der ausführlicheren
«Geographie des alten Palästina“ von F. Buhl
1S96 wird dieser handlichere Auszug des
vVissenswerthen und bisher Bekannten über
aldstma ein vortreffliches Hilfsmittel abgeben
ur orlesungcn über Geographie des Landes,

auf vielen deutschen Universitäten für Theo-
Jgen abgehalten werden, und ebenso auch
eiircrn beim Religionsunterricht und Palästina-

l>rschern zum Handgebrauch nützlich sein. Aus-

o! J
‘ n0rdnunS un^ kritische Behandlung des

I

**
.

must<:rllaft - Angaben tler wichtigeren
«an«- bei den einzelnen behandelten Gegen-

han
en

r»“l,lrei<:be (ca - 30°) B'beliitate er-

"T" Werth bedeutend.
Kairo.

M. Blanck enhorn.

Städte- und Rechtswissenschaften.

k°*lmann
> Die amtliche Handi

£££?*?* und ,7"krcichs im xv
PRM. Akad 't

d ' S"ZlmK5ber' d -

B-«. r
™"~, d - W,S5 - zu Berlin. 1898. L
Georg Reimer, 1898. 34 S. 4“. M. I.

KrI".?' »«senachaftliche Durcharbeitung ,

Staaten

der Handebstatistik unserer Kult

Ergebnis "°f.
Sehr

.
viel zu *<“• Dm di.

«erthea ... l-
tl® tvurdigen und kritisch v

onnen, ist Vorbedingung die Ken

I niss der Organisation des statistischen Dienstes
und der damit zusammenhängenden Art der
Entstehung der Zahlen, die für Mengen und
Wertbe der Waaren geboten werden; und da
der statistische Dienst naturgemäss eng ver-
knüpft ist mit der Organisation des Zollwesens,
so ist die Kenntniss der letzteren Voraussetzung
für jene. Hierbei kommt es selbstverständlich

nicht sowohl auf die das grosse Publikum
interessirenden Fragen der Eintheilung und Höhe
der Zollsätze, sondern auf die Technik der

Ueberwachung der Ein-, Aus- und Durchfuhr,

auf die Bestimmungen über Zoll-Niederlagen, Frei-

bezirke, Veredlungs-Verkehr usw. an.

Der Vf. dieser Abhandlung hat dies sehr

wohl erkannt und sich keineswegs damit be-

gnügt, Zahlen aus der Handelsstatistik Englands

(von 1697 bis 1800) und Frankreichs (von 1716
bis 1789) zusammen zu tragen, sondern mit

sorgfältiger und kritischer Quellen - Forschung

Alles zu bringen, was er in dem oben ange-

deuteten Sinne zur Beurtheilung der Zuverlässig-

keit und Vollständigkeit der Zahlen finden konnte.

Diese beziehen sich auf die Gesammt-Wcrthc der

Einfuhr und Ausfuhr und die daraus resultiremle

Bilanz. Die letztere hätte, richtig ermittelt, für

das vorige Jahrhundert unstreitig mehr Werth
als für die Gegenwart, weil damals die Bilanz

der Werthe der Waaren-Ein- und -Ausfuhr eines

Landes seiner Zahlungsbilanz näher kam als

heut. Die Bilanzen haben aber für jene Zeit

des „Merkantilsystems“ ein besonderes Interesse;

denn wenn auch schon die damaligen Staats-

männer den Nutzen der Handelsstatistik in erster

Linie darin gesehen haben werden, dass sie die

Bewegung der einzelnen Waaren nach Mengen

und nach Herkunfts- und Bestimmungs-Ländern

ersehen lässt, so musste doch nach der Richtung

der merkantilistischen Handelspolitik auf die Be-

rechnung der Werthe und das Gesammt-Verhält-

nis der Werthsummen Gewicht gelegt werden.

Aus diesem Gesichtspunkt gewinnt auch die vor-

liegende Arbeit noch eine besondere Bedeutung.

Sehr erwünscht wäre es, dass eine ent-

sprechende Arbeit für die Handels- Statistik der

Neuzeit geleistet würde. Die Handels-Statistiker

selbst, die ja am ersten dazu berufen wären,

kommen unter dem Druck ihrer amtlichen Arbeit

schwer dazu.

Berlin. H. v. Scheel.

Otto BÖhm, Die Kornhäuscr. Eine Studie über

die Organisation des GetreideVerkaufs in Amerika,

Indien und Russland, sowie in einigen deutschen

Staaten. (Münchener Volkswirtschaftliche Studien.

Hgb. von Lujo Brentano und Walther Lotz.

2b. Stück.) Stuttgart, J. G. Cotta Nachf., 1898.

2 Bl. u. 96 S. 8°. \1. 2,4<».

Die Schrift ist lediglich deskriptiv gehalten,

klar und belehrend. Kleine Tabellen und Zalilen-

angaben beleben den Text und geben Auskunft
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über Ernte und Ausfuhr der für die geschilder-

ten Lagerhäuser in Betracht kommenden Ge-

treidearten. Der erste Abschnitt behandelt die

Vereinigten Staaten (Behandlung des Getreides

auf dem Wege zum Konsumenten und geschäft-

liche Verwerthung), der zweite Argentinien,

Indien, Russland, der dritte Deutschland (Staat-

liche Maassnahmen zur Beförderung des Lager-

hauswesens, Kreditgewährung auf Getreide, neueste

Entwicklung). Die Schrift ist zu empfehlen.

Charlottenburg. E. Hirschberg.

Kunstwissenschaften.

Carl Schultess, Bauten des Kaisers Hadrian.

(Sammlung gemeinverst. wissensch. Vorträge, hgb.

von Rud. Virchow. N. F. 13. Serie. H. 289/90.]

Hamburg, Verlagsanstnlt u. Druckerei A.-G. (vorm.

J. F. Richter), 1898. 75 S. 8°. M. 1.20.

Mit einer den Rahmen eines einzelnen Vor-
trags weit überschreitenden Ausführlichkeit giebt

Schultess in schlichter anschaulicher Sprache
einen Ueberblick über die ausgedehnte und viel-

seitige Bauthätigkeit Hadrians, der auch dem
engeren Kreise derer willkommen sein wird, die

sich eingehender mit diesen oder verwandten
Gegenständen befassen. Vorausgeschickt ist eine

Charakteristik des Kaisers, und als Beitrag zu

seiner Charakteristik ist durch geschickte An-
ordnung des Stoffes auch die Darstellung seiner

Bauthätigkeit gestaltet: zunächst werden die rei-

nen Nutzbauten, die Vertheidigungswerke an der
Grenze des Reiches behandelt, die von der
Individualität des Bauherrn wenig spüren lassen;
dann wird durch die Städtegründungen in den
Provinzen, von denen einige bezeichnende Bei-
spiele näher ausgeführt werden, der Uebcrgang
gewonnen zur Bauthätigkeit in Athen und Rom,
wo das unmittelbare Eingreifen des Kaisers
überall wie in der literarischen Ueberlieferung
auch in den erhaltenen Resten noch nachweisbar
ist; und den Schluss bildet eine eingehende Be-
sprechung der Villa bei Tivoli, wo die Anlage
in allen ihren 1 heilen nach Hadrians unmittel-
baren Entwürfen ausgeführt erscheint als ein
Spiegelbild seiner Denkungsart, deren architek-
tonische Bethätigung hier durch keinerlei Rück-
sicht auf Sitte und Herkommen beschränkt war.
Eigene neue Untersuchungen hat der Vf., wie es
scheint, nicht angestellt, aber das von andern
beigebrachte Material hat er selbständig durch-
gearbeitet und ausser der ansprechenden Form
auch manchen erwägenswerthen Gedanken vom
Seinigen dazu gegeben.

Her,in
- H. Winnefeld.

Notizen und Mittheilungen.

^
cr vor Kurzem in Boston gestorbene Kaufmann

_

Aualm hat dev Harvard Universität 5tX)000 Dollars
vermacht. Aus .len Zinsen sollen würdige arme Slu-

denlcn u. Lehrer d. Hochschule in angemessener Weise
unterstützt werden.

Die Mitgliedskarten zum XII. inlcrnat. Orien-
tal istenkon gross, der, wie wir vor längerer Zeit

mitgethcilt haben, zu Anfang Oktober d. J. in Rom
staufinden wird, können schon jetzt zu M. 16 von d.

Buchhandlung F. A. Brock haus in Leipzig bezogen
werden.

Die internat. Gutenberg -Feier findet in diesem

Jahre vom 23.-26. Juni in Mainz statt. Die Stadt giebt

ein wissenschaftliches Werk heraus, unter dessen Mit-

arbeitern die Geh. -Räthe Dziatzko in Göttingen u.

Hartwig in Marburg, Dr. O. von Hase in Leipzig,

der Vorstand d. Vatikan. Bibliothek, P. Frz. Ehrle,
der Direktor d. Pariser Nationalbibliothck

, L. Dclisle,
u. J. Direktor d. British Museum, M. Thompson in

London, zu nennen sind. Auch e. populär gehaltenes

Werk wird die Stadt erscheinen lassen.

Zwischen d. Villa Giulia u. d. linken Tiberufer sind

etwa 3(X> neue Bruchstücke von d. marmornen Stadt-

plane Roms nufgefunden worden, der unter Septimius

Severus u. Caracalla angefertigt u. auf d. nördl. Aussen-
wnnd d. Katasterarchivs am Vespasiansforum angebracht

war. Die ersten Stücke wurden im 16. Jh. aufgefunden.

1742 liess sie Benedikt XIV. in d. kapitolin. Museum
bringen. Weitere Funde stammen aas d. J. 1867, 1882,

1885 u. 1888.

In Sparta ist soeben c. werthvolles antikes Mosaik
aulgefunden worden, dessen Darslcllg ausserordcntl.

Frische u. Lebendigk. verräth. und auf dem wir die Ent-

deckung des Achilleus durch Odysseus unter d. Töchtern

d. Lykomedes erkennen.

In nächster Zeit wird die Clarendon Press zu

Oxford den l. Theil der „Ecclesiae occidentalis monu-
menta juris antiquissima“, hgb. von C. H. Turner, ver-

öffentlichen. Zunächst sollen die lat. Uebersetzgn d.

Beschlüsse d. Konzilien von Ancyra u. Xicaea bis

Chalcedon veröffentlicht werden. Man hofft, dass

schliesslich die Sammlg alle Konzilien bis zum J- 511

cinschliessen wird.

Zur Vornahme e. Wissenschaft!. Vcrmessg u. Er-

forschg d. Landstriches, der südl. von Siam u. nördl.

d. unter engl. Schutzherrsch, stehenden Staaten d.

malayisch. Halbinsel liegt, ist vor Kurzem e. eng-

lische Expedition unter Lcitg d. Beamten d. Kolonial-

amts W. W. Skuat nach Bangkok abgcrcist.

Gelehrte Gesellschaften und Vereine.

Sitzgsber. d. Kgl. Preuss. Akad. d. Wiss. zu Berlin.*)

23. Febr. Gcsammtsilzg. Vors. Sekretär: Hr. Vahlcn.

*) Hr. Tobler legt den bisher nicht gedruckten

Text der Legende vom heil. Julianus in alt-

französischen Versen nach der einzigen bekannten

Handschrift (Paris, Bibliothek des Arsenals 3516) be-

arbeitet vor und knüpft daran lexikalische und gram-

matische Bemerkungen.
Hr. Conze macht Mitteilung davon, dass Hr.

G. Weber in Smyrna eine die hellenistisch- römische

Stadt versorgende I lochdruck-Wasserleitung, welche von

der (Quelle Karabunar nach dem Stadtberge führt, nach-

gewiesen habe. Die Untersuchung wird im Jahrbuchc

des Kaiserl. archäol. Instituts gedruckt.

Die Akademie hat das korrcsporul. Mitgl. der phil -

hist. Kl.. Hrn. Ferdinand Wüstcnfeld in Hannover

am 8, Februar durch den Tod verloren.

In d. Februarsitzg d. philol -philos Kl. d. hiir. Akad.

d. H7w. zu München wurde die Neubcarbcitg d. Rheto-

rik d. Aristoteles von Römer (Bibi. Teubn.), Furtwänglers

') Sonderabdrücke auch der in den Sitzungsberichten er-

schienenen Mitthcilungen Mild vom I. Jan. 1899 ab zum Preise von

n,50 und l M. (mehr als _* Bugen stark 2 M.) durch die Verlags-

buchhandlung von (J. Reimer zu beziehen.
') Erscheint nicht in den akademischen Schriften.
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»Neuere Fälschgn von Antiken“, Byzantin. Ztschr. VIII.

1 u. Beitr. z. Ucberliefergsgesch. d. grieeh. Astronomie
u. Astrologie von Frz Boll vorgelegt. Hr. v. Christ
sprach üb. philolog. Studien zu Clemens Alexnndiinus.

[. Dichterzitate bei Clemens. — ln d. A/s/. A7. berichtete

Hr. Riggauer üb. d. I. Halbbd. d. „Corpus nummorum“,
.Die antiken Münzen Nordgriechenlds“. bcarh. v. B. Pick.

Hr. L. Traube hielt e. Vortrag : Paläograph. Forschgn. II.

In d. Xuwiswai. Gesdlsch. in Berlin sprach am
6. Februar Hr. Gisckc üb. J. Münzwesen unter dem
König Jerome v. Westfalen . 1 807— 1813. Hr. Strauch
üb. die nach d. Native Coinage vom 28. III. 1876 ge-
prägten Münzen indisch. Eingeborenen- Staaten.

In d. Sitzg d. Vereins /. d. Gesch. Herlins am
2b. Febr. hielt Herr 1\ Bailleu e. Vortrag üb. d. Ent-
stchg d. Öffcntl. Meinung in Berlin zu Anfang dieses
Jahrhunderts.

In d. Geograph. Gesellsch. zu München sprach am 10.
lehr. Hr. Erk üb. d. klimatolog.Landestorschg in Bayern.

Personalchronik.

Ernennungen, Auszeichnungen usw.

} An Universitäten usw. D. thcolog. Fakult. d.
univ. Berlin hat d. Missionsinspektor Alex Mcrcnskv
u. d. Senatspräsidenten d. Kammergerichts Heinrich
Rathmann zu Ehrendoktoren ernannt. — Der ao. Prof.

1
^«^nientl. Exegese u. bibl. Archäol. in d. cvgl.

th«»l. Fakult d. Univ. Wien, Lic. Pr. E. Sellin, ist z.
o. Prof. befördert worden. - Der ao. Prof, in d. theolog.
takult. d. Univ. Göttingen, Lic. Schaeder, ist als o.
frof f. neutestamcntl. Exegese an d. Univ. Kiel berufen

n
- An d. Univ. München hat sich d. Priester

r';“'
tcr a“s als Privatdoz. f. Moraltheologic

n
bl 1

'n' 7 P‘
e Pnvaldozenten in d. theol. Fakult. d.

nTn m
SC ' Df' R

‘.
Handman n. Dr. A. Bertholet u.

.
'

i ,.
CZ^*r ’ s 'n<* zu ao- Proff. ernannt worden. —

f m̂
LmV

;

BaScl ist Dr> H ans Trog d. venia legendi

u rhcil ‘ "'orde "' ~ An d - Univ - Giessen

l
i

' r
‘. als Privatdoz. f. dtschc Sprache ha-

h ^'valdoz - f- Gesch. an <1. Univ. Leipzig,

h V
R ° b

t
rt Uacnel1

' siedelt nach Kiel über,

als ,

TÜbi
?«en h“‘ si'h ür. Viktor Ernst

An J
“• nc04re Gesch. habilitirt. —

W Ctnrrii’i

H''dclbar8 bat sich der fr. Assessor am
, 2% ,

a
?.

de
f
a
^h,V

* Dr‘ A ' Gartellieri, als Privat-

habilitirt

ca crl Gesch - u* histor. Hilfswissenschaften

UH s c;m " d
-,

A
,?

ad- «« Münster hat sieh Dr.

Url-riVatdL
' n7'd0Z ' f- G“k

'h - hobilitirt. -
ist M T unlv Thh"

V LTI,g
' Dr' Curt Hassert,

berufen (TOrri,„

Lih,

/
1Scn

i

als ao. Prof. f. Geographie

Honorarwof in s° -

b,t d ’ Ruf “»Honommcn. — Der
Ukult. d. Univ. Berlin, Geh.

i Univ ii .

Clffenbach, ist von d. jurist. Fakult,

Der a„ p.'
, r

S *T Ehrendoktor ernannt worden. —
Dr. W,t.7, ,

•

Na''®"aliikon. a. d. Univ. Greifswald,

wurde*' - A

“'S
?

‘ d ’ Univ' Ros,ock be '

de Tourttminr. in- Ln,v ‘ Susanne hat sich Dr.

bibtirt
]J(lr

a,s , rivaWoz. in d. jurist. Fakult. ha-

M d. L-a,v Z‘ l
?*• Dr- F - No«“. isl als ao. Prof

<** bat s,eh Ur
wordeo - - An d. Univ. Strass-

ü'Kh.
habililirt

Ul' zck als Privatdoz. f. Kunst-

Sch|l»aium
C
Gvmn'

,Si0n
,

r,cr 0berl - 1’rof.

Ptajj'ian. in
" "»baden ist z. Dir. d. Kcalu««ahnstein «™»"nt worden.

Der f- d
Todesfälle:

*Vei- Ziel, arn

l

'n,

d
p
^dzthumseh. Gymn in Dresden,

Rektor d Gvmn ^w 8I
'„
J_" in Bimunschweig;

*» 16. Febr i„ i?
,'
'"'Vur«n - l’rof. Dr. Poetzsehkc,

Spreche u . Litt n.

d

1

\
enbr',da

!
der o. Prof. r. dtsehc

**• J,.n
Dasel*:

Ud ° ,f Kä«el
- »"> *• März, im

Neu erschienene Werke,
vom I. bis 7. März in der Redaktion cmgclicfcrL

Chamberlain, H. St., D. Grdlagen d. 19. Jh.s. I.

Lief. Münch., Bruckmann. M. 6.

Chartier, Alain, Le Curial. Texte fran»;. du XV»
siede avcc Porigina) lotin p. p. F. Heuckenkamp. Halle,
Niemeyer. M. 2,80.

Dahn, F., D. Könige d. Germanen. VIII, 2. Lpz.,
Urcitkopf & Härtel. M. 8.

Duhr, B., S. J., Jesuiten • Fabeln. 1. Lief. Freiburg
i. B.. Herder. M. 0,80.

Eleutheropulos. Abr. , D. Sittliohk. od. d. Philo-

soph. Sittlichkeitswahn. Brl., Ernst Hofmann & Co.
Eli ade, P., De Finflucnce fran^aisc sur l’esprit public

en Roumanie. Paris. Leroux.

Furtwaengler, A., Neuere Fälschgn v. Antiken.

Brl., Gieseckc & Devrient. M. 5.

Ginelin, J-, Höllische Gesch. Lief. 1—26. Schw.-
Halt, Ferd. Staib. Im Abonn. M. 9,20.

Hauck. K., Gesch. d. Stadt Mannheim z. ZI. ihres

L^berganges an Baden, [Forschgn z. Gesch. Mannh. u.

d. Pfalz. II.] Lpz., Breitkopf & Härtel. M. 2,50.

Historie. Danmarks Riges, af Joh. Stccnstrup u. A.
51. H. Kopenh., Bojesen. Kr. 1.

Hollacndcr, F., Das lotztc Glück. Roman. Brl.,

S. Fischer. M. 3,50.

Hutton, R. H., Aspccts of rcligious and scientific

thought. Ed. bv Elizabeth M. Roscoc. Lond., Mac-
millan. Geb. Sh. 5.

Kahlenberg, H. v., Die Familie von Barchwitz.

Roman. Brl., S. Fischer. M. 3.

Kalk mann, Ph., D. Entwerthg d. usterr. Valuta i. J.

1893 u. ihre Ursachen. [Bernatzik u. v. Philippovich’s

Wiener StaalswtesenscbefU* Studien. I. 3.] Prtiburg

i. B., Mohr tSiebeck). M. 2,80.

Kjellberg, L., Asklepios. Mytholog.-archäologische

Stud. II.

Knapp, Fr., Piero di Cosimo. S- Leben u. s. Werke.

Halle a. S., Wilh. Knapp. M. 15.

Koeppel, E., Tennyson. [Geisteshclden. 32.] Brl.,

Ernst Hofmnnn & Co. M. 2,40.

Kont, J. , Lessing ct l’antiquitc. T. II. Paris, Le*

roux. Fr. 3,50.

Mayreder, Rosa, Idole. Roman. Brl., S. Fischer,

M. 2.

Michaelis, C., Euphorion. E. Liebestragödie. Er-

langen, Fr. Junge Komm.
Monarchie, D. österr.- ungar., in Wort u. Bild. Lief.

319. Bukowina. 6. H. Wien, Holder. M. 0,60.

Nordhausen, R., Kläre Berndt. E. Berliner Idyll.

[Türmer-Bücher. 1.] Stttg., G reiner & Pfeiffer. M. 1,20.

Kogge, Chr., Bismarck als Redner. Kiel, H. Eckardt.

M. 0,50.

Salits, P., Darstcllg u. Kritik d. Kantisch. Lehre v.

d. Willensfreiheit. Rostock. Adlers Erben.

Schacfcr, Frdr., G. Chr. Lichtcnbcrg als Psychologe

u. Menschenkenner. Lpz., Dieterich (Weicher). M. I.

Schmollcr. G., Lenz, M., Mareks, E., Zu Bis-

marcks Gediichtniss. Lpz., Dunckcr & Humblut. M. 3,6/».

Sophocle, (Kdipe ä Colone. Trad. cn vors p. Ph.

Martinon. Paris, Fontemoing.

Demnächst erscheinende Werke.

Aus dem Gebiete der

Philologie. Morris, M. f
Heinr. v. Kleists Reise

nach Würzburg. Etwa 4 Bog. Brl. . Conrad Skopnik.

M i. _ Small, K. A., The stagc-quarrel between Ben

jonson and the socallcd puetasters. Brat.. Marcus.

M fj, _ Tobler, A., Vermischte Beitr. 1t. franzos.

Gramm. III. Reihe. Lpz-, S. Hirzel. M. 5.

Geschickte. Briefwechsel d. Herzogs Christoph

von Wirtcmberg. Im Auflr. d. Komm. f. Landesgesch.
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hBb. V. V. Ernst. XU u. 900 S. SUtg.. W. Kohl-

hammer.

Rechts u. Siaatswissenschafl. Opet, O., D. Vcr-

wandtschuftsrccht d. BGB. f. d. dtschc Reich. BrI.,

Vahlcn. M. 8.

Zeitschriftenschau.

Theologie und Religionswissenschaft.

Arch. /. Relig.-Wisseusch. II, 1. 2. A. C. Win-

ter, D. Birke im Volksliede d. Letten; Birkenverehrg bei

d. Jakuten. — 0. Waser. Danaos u. d. Danaiden. —
L, Frohe ni us, Ideen üb. d. Entwicklg d. primitiv.

Weltanschauung. — M. Hofier. Krankheitsdämönen.

— H. Zimmern. Lebensbrot u. Lebenswasser im Baby-

lonisch. u. in d. Bibel. — IC. Hardy, Glaube u. Brauch

od. Brauch u. Glaube?

Neue kircM. Ztschr. X, 3. Th. Zahn, D. Wan-

dergn d. Apostels Johannes. — Rabus, Wiedergeburt

u. Wisscnach. (Schl.) — Sellin, Jeremia von Anatot.

The Presbyterian and Reformtd Review. No. 37

(Januarv). H. C. Minton, Christianity and the Cosmic

Philosoph}' ; Seth's *Man’s Place in the Cosmos“. —
Wm Br. Greene jr., The Rcpresentative Theologian of

the 19^1 Century; Sabotier’« Philosophy of Religion. —
G. Vos. Rcecnt Criticism of the Earlv Prophets: Isaiah.

— D. S. Gregory, „Our Great Philosopher“ versus the

Known God. — H. E. L) osker, John of Barne vcldt,

Martyr or Traitor. — J. CI. Hill, A Study in Church

Statistics, — B. B. Warfield . Dr. Mitchell s „Gudc and

Godlie Ballotis“. — A. T. Ormond, Prot. Baldwin's

„Social and Ethical Interpretations".

Revue Itenedicline. Mars. G. Morin, Le testament

de S. Ccsairc d'Arles et )a critique de M. Krush. — U-

Bcrlicrc, L'etude de l’hist. ecclesiastiquc.

Unterrichtswesen.

Zlschr. f. d. österr. Gymn . 50, 2. J. Mayer,
j

Geograph. Mcssgn u. Vergleiche. — Litt. Anzeigen. —
K. Raab, Briefe aus Amerika. — D. Mittelschulen

Serbiens.

Revue internal, de tenseignemeul. XXXVII, 2. J.

Gossclet, L'cnseign. des Sciences appliquees dans les

Uniw. — Hauser, Les cours de vacanccs a l’Univ. de

Gencve. — G. Dumesnil, Pour la pcdagogic. —
Vaschide, La nouvelle loi de l'enseign. second. et su-

perieur cn Koumanic (suite). — P. Me Ion, Une nou-

velle Univ. ä Bombay. — Bcudant, Les ctudiants en

droit et les facultes des lettres.

Philologie und Lltteraturgeschichte.

Beilr. z. Assyriologie. IV, 1. V. Marx, D. Stetig

d. Frauen in Babylonien gemäss d. Kontrakten aus d.

Zt v. Nebukadnezar bis Darius (604— 485). — Frdr.
Delitzsch. Zur Jurist. Litt. Babyloniens. — Frdr.
Delitzsch u. J. A. Knudtzon, Briete Hammurabi's
an Sin-idinnam. — J. A. Knudtzon, Ergehn, e. Kolla-

tion d. El-Amarna-Tafeln.

Orientalist. Litt.-Ztg. II, 2. Zur Verständigg. —
L. Messerschmidt, E. unvcröffentl. hcthitische In-

schrift. — W. Max Müller, Zu zwei nsiat. Völker-

namen; D. lupakku-nophck-Stcin.

The American Antiquarian and Oriental Journal.
January and February. H. M. Go wen, The travels of
n Buddhist Pilgrim. — W. VV. Tookcr, The original

signifkance of „Mcrrimac“. — Beginning of Babylonian
Literat. — St. D. Pcet, Social and domcstic life of
the Cliff Dwellers. — E. Best, Makutu or Maori Witch-
craft. — H. 1. Smith, Animal Forms in aneient Peru*
vian Art. — The Long Island Tablet.

Journal asiatique. N. S. XII, 3. J. Rouvier,
L*ere de Marathos en Phenicic. — Ibn Khaldoun. Hist,

vlcs Bcnou’l-Ahmar, rois de Grgnade, trad. p. Godcfroy-

Dcmombynes (suite). — A.-M. Boyer, Sur quelques

inscriptions de Finde. — M. Courant, La presse pc-

riodique japonaise.

Mnemosyne. XXVII. 1. H. van Herwerden, Ad-

notat. ad Bacchylidcm (Ed. Blass). — J. Woltjer, Stu*

dia Lucrcliana (cont.). — J. van Leeuwcn, Kp,v«

Vq&i»:? — A. V. Dcsertinc, Ad Apulcium. — I.

C. Vollgraff ,
ARA— ARX. — P- H. Damstc, Ad

Horati Carm. III, 21 et 26. — 1. M. J. Valeton, Hic-

rosolvma capta.

Rivista di Filologia c d'Istruzioue classica. 27, I.

C. Pascal, Quaestion. Ennianarum partic. IV. —* C.

O. Zuretti, Sul primo viaggio di Platonc in Sicilia. —
D. Bassi, II nuntio dclla tragedia greca. — A. Cima,

Nota nd un passo di T. Uvio (IX, 16, 16). — R, Sabba-

dini, Virgilio c Vergilio. — L. Valmaggi, Ennio c

Ausonio. — G. Fraccaroli, II primo volumc dei papiri

d’Oxirinco.

Romania. Janvicr. F. Lot, Nouvellcs dtudes sur la

provcnance du cycle arthurien. II. La patric des „lais

bretons“. — Lc Dil des outils de 1'holet (ms. du Mus.

Condc) p. p G. Raynaud- - O. Dcnsusianu, Ety-

rnologics romanes. — G. de Gregor io. Ultima parola

sulla varia originc del sanfratellano, nicosiano e piazzese.

— C. Salvioni , Note ctirnologiche e lessicali. — A.

Mussafia et G. Paris, A. fr. lats. — A. Thomas,

An?, fran?, fe'is = fesis etc. - E. Trojel, Sur quel-

ques pretendus mss. latins ct italiens d’Andre lc Chapc-

lain. — S. Berger, Un commentaire sicilien sur la

Passion selon S. Mathieu.

Geschichte.

Rivista di Storia antica e scienze afftni. Gennaio

—April. A. Man ein i, Per la critica dcl ciclope euri-

pideo. — P. Cosa reo, Levoluzione storica dcl caratlcre

d'Ulisse. — V. Ussani, Vergilio innamorato. — L.

Holzapfel, SulF eta di Valerie Antiate. — G. Porz 10 ,

Concetti greci nelle riforme dei fratclli Gracchi. A.

Solari, Del periodo. ncl quäle a Sparta furono tolle

dagli. efori lc attribuzioni militari alla potcsla regia. —
G. Trope a. A proposito di un passo d[ Giulio Capi-

tolino, nella Vita di Clodio Albino 12,5—14.-1-
Venturini, Vita di Caligola. — S. Rossi, Ricostru-

zione di un „Kiooößiov*.

Archioio storico per lc provinzc Napoletane. XXIII»

4. F. Cernsoli, Grcgorio XXI e Giovanna l di

poli. - B. Croce, Pulcinella e il
personnaggio del

napoletano in commedia (line); Denunzianti ed accusn 1

nella grnn causa dei rci di Stato del 1794—8. •

d'Ayala, I Liberi Muratori di Napoli nel sec. aUU

(Alte).

Geographie, Länder- und Völkerkunde.

Globus. LXXV, 9. J. Z c m m r ic h ,
Dtsches u. Iran

zös. Volksth. in d. Schweiz. — F. Tctzner, D. Kuren

in Ostpreuss. (Schl.). - R. And ree. D. Nasenftotc u.

ihre Verbrcitg. — Br. Förster, D. Transalrika-Bann.

Mitthlgn d. dlsch . Gcsellsch. f. Natur- u. Völkerk£
üstasiens. VII, 1. L. Ricss, D. Ursachen d. Vertreibt,

d. Portugiesen aus Japan (1614— 39). — K- Floren ,

Bcmerkgn u. Berichtiggn zu Lange'» Einlührung »
_

japan. Schrift; Formosa11 . Volkslieder, nach «unes.

Quellen. — l\ Habercr, Ueb. Lepra in Hawaii u. u.

AussSuiücnllcim in Molokai. — Fr. T. B. best,

Aerzte Chinas.

Staats- und Rechtswissenschaft.

Dtscke Juristen -Ztg. IV, 5. P. Ocrtmann ,
D.

Entschädigg d. Privatpostanstaltcn. — L* v-

" ar
* ..

Frage d. Gerichtsstandes d. Presse. — L Damm*» •

gesetzt. Rcgelg d. dtsch. Patcntanwaltwcsens.
— ’ L

hard. Einige Bcmerkgn üb. d. preuss. Ausführgsgescw

z. BGB.

Digitized by C



18. März. DEUTSCHE UTTERATURZEITUNG 1899. Nr. 11.

Kunstwissenschaft.

I). Kunslhalle. lV
f

, 6. G. Ga Hand, Erst c. Ber-

liner Kunsthallc. — H. Zimmern, Domenico Trenta-

coste. — R. Ruck (in. Neuer Schmuck (Schl.). — 7.

0. Galland, I). Vervielfältigg von Kaiser- Denkmälern.
— Üi Marx, J. K KafTaclli. — 7— 9. H. Schmid-
kun», D. doppelte Kontur. — 8. W. Gensei, Ein
Wort üb. Puvis de Chavannes. — 9. G. Go 11 und,
Pseudo* Naturalismus. — Ed. v. Gebhardts Kunstge-
sprfiche. — Crüncwald, Rechtsschutz dtsch. Werke d.

Kunst u, Photogr. in d. Vereinigt. Staat. Nordamerikas.
— tfyll. G. Galland, Pseudo - Idealismus. — W.
Genscl, Zwei Marinemaler. I. Eug. Boudin, II. H.
W. Mesdag. — 11. H. Schmidkunz, Aus d. nation.
Kunstgewerbe.

Allgemeines.

Allprcuss. Monatssehr. Okt.-Dcz. 1898. R. Reick e,
Lose Blatter aus Kants Nachlass (Forts.). — A. Warda,
Zur Präge nach Kants Bcwcrbg um c. Lehrcrstelte an
d. Knciphöflsch. Schule. — W. Me vor, Altpreuss.
Bibliographie f. d. J. 1896,97. — K. Lohme ver, Noch
einmal d. Hzg-Albrecht-Epitaph.

Beil. z. Münch. Allg. Zig. Nr. 41. Frz. Bach-
mann, Don Lorenzo Pcrosi u. d. neueste Entwickln
kathiil. Kirchenmusik. - Th. Achclis, Mohammeds
L
?,

rc
' T w

/43 ‘ Ad ‘ Wo Rner, Einige Worte üb. d.
Philosoph. Materialismus. — 42. Neuere Lyrik. — 48.
K. Brunner, Joh. Georg Schlosser. — 44. E. Holz-
oer. Stilometrie. - E. Charakteristik d. dtsch. Sprache.

Kohfcldt, Lcsegesellschaften. — 45. Fr. Fried-

er £
WJ^«raufcr"'eckter Roman (Lc page disgracie

S \
H'™ lte>- - Lebensabend c. Idcal.stm. -

>. Klerikale GeschichtsfäJschgn in Polen. — Th.
regier, E. neuer „Pfingstmontag“.

M.f'l
W' H ' Morf . Blaisc Pascal. -

ö, p .

rtcdlBn<,er
> Zwei Licbermann- Mappen. —

— - ralamedes, Friedr. Spiclhagen. — 21/22. G
wTl““

8 '"’ i“
S d‘ iebei' “• ‘»sef- Kaufmanns vor

«« “»*•
,

Th
: Zum Leben Dollin-

— f n
A. Fritzsche, G. Chr. Lichtenberg.

PMtr Stachfe»"cj?

rg
’^ S,rauss - ~ H - Haberfeld,

Codhe }’ ]• X C Krh Grotthuss,
s .l J

B™arck
' E- Gassenbild d. Lebens. — I v

Cnliban, Hat Dtschld ei

Gerhürif.\
^ r- l* ,enhard

, 1h. Fontane. — I). v.

d. Linken e
^en Kechten c - Acrgemiss u.

EnSb» -^°rh

trn''K-
" Sche"' Schö»f8 °d -

•buken u r.;„„
' "Schiemann, Bismarcks .Ge-

—
. Ft^T“"8'" ' - Fr. Meyer. Hypnotismus.

'»PPCberg
Na
2
“ m

K
nn
K n

Kunst -
~ R

2immerm-.nn c u
K ‘ F* Mc>'ers Gedacht». — E.

Th, in
SChCm Scln im dem°kraL Sozialismus.

"isceiKes - ol"n ~v'
AJmiral Keppels Remi-— Ur. Uudge s Edition of the Coptic Lsalter.

— Touring in North Wales. — Prof. Ramsay on St.
Luke s Crcdibilitv. — Dr. Evans's Views of the Grail
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Betracht lZ" "'"'““enden Kenntnis* aller in

ron scitu-m ,
mcnden Probleme, sondern auch" “esunnencn Urtheil und seinem ein-

dringenden Scharfsinn, mit dem er auch selb-

ständig eine Förderung unserer Erkentnisse ver-

sucht hat. Es ist daher nur mit der grössten

Freude zu begrüssen, dass ein so ausgerüsteter

Gelehrter sieh an die nicht leichte Aufgabe ge-

macht hat, eine dem jetzigen Stande der wissen-

schaftlichen Forschung entsprechende israelitische

Geschichte zu schreiben, welche die französische

j

Wissenschaft bisher nicht besass. Denn so hoch

man auch Renans Geschichte werthen mag, sie

ist doch in nicht wenig Abschnitten mehr Produkt

:
einer genialen Phantasie, nicht selten auch einer

feinen historischen Intuitionsgabe, als dass sie

auf solider Detailarbeit beruhte. P s Werk wird

allen Ansprüchen, die man billiger Weise stellen

kann, gerecht. Der Vf. hat in staunenswerter

Weise alle irgendwie bedeutenden Arbeiten nicht

nur der deutschen, sondern auch der holländi-

schen und englischen Fachmänner verwertet

j

und mit besonnenem Urtheil sich durch die zahl-
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reichen Klippen, die ihm drohten, einen sicheren
|

Weg gebahnt. Nachdem P. in der Einleitung

den Boden charakterisirt, auf dem die Geschichte

Israels sich abspielt, und die Bewohner gezeichnet,

mit denen Israel zusammenstiess, handelt er von

den alten Hebräern und dem Werke des Moses,

indem er trefflich die religiöse Eigenart und die

Sitten derselben schildert und sodann das Neue
darzulcgen sucht, das Mose auf diesem Grunde
schafft. Im 2. Kap. redet er von der Eroberung

Palästinas und von der Richterzeit und legt den

Einfluss dar, den die Ansiedlung auf die sozialen

und religiösen Verhältnisse ausgeübt hat. In

gleich eingehender Weise wendet er auch in

der Königszeit seine Aufmerksamkeit der reli-

giösen Entwicklung zu und zeigt überall den

engen Zusammenhang mit den politischen Er-

eignissen; ich verweise speziell auf die Kap. XIV'

u. XX. Seine sorgfältige Behandlung der litte-

rarischen Tbätigkeit des Volks in den einzelnen

Perioden seiner Geschichte beweist, mit welcher

Sorgfalt P. überall den Problemen bis in die

neueste Zeit nachgegangen ist, und die Stellung,

die er in dem Streite genommen bat, zeigt ein

gesundes und sicheres Urtheil; ich erinnere an

Kap. wie XVII, XXIV, XXXI und XXXIV bis

XXXIX, die kaum irgendwo einen wichtigeren

Gesichtspunkt in der Bcurtheilung der literari-

schen Erscheinungen vermissen lassen.

Es ist begreiflich, dass die theologische Fa-
kultät in Strassburg bei Erscheinen dieses Werkes
sich die Gelegenheit nicht wollte entgehen lassen,

einen mitten im praktischen Amt stehenden Mann,
der die Energie und den unermüdlichen Fleiss

gehabt hat, sich in den verwickeltstcn Kragen
der aktestanientlichen Wissenschaft zurechtzufmden
und mit selbständigem Urtheil Stellung zu nehmen,
durch die Würde des Dr. theol. auszuzeichnen.
Ich kann nur wünschen, dass des Vf.s unendlicher
Heiss und Sorgfalt ihren gebührenden Lohn in

dem eifrigen Studium seines Werks namentlich
seitens des französischen Protestantismus finden.
Möge ihm noch manches Jahr beschieden sein,

in dem er in gleich trefflicher Weise wie bisher
die zwar mühsame, aber so nöthige und dank-
bare Aufgabe eines Vermittlers zwischen) deut-
schem und französischem Protestantismus auf
wissenschaftlichem Gebiet erfüllen kann.

Strassburg i. K. W. Nowack.

Ernst Rolffs, Geschenktes und Erkämpftes.
Stimmungsbilder und Ewigkeitsgedanken. Hcibronn,
E. Salzer, 1897. VIII u. 176 S. 8°. M. 2.

Arthur Bonus, Deutscher Glaube. Träumereien
aus der Einsamkeit. Ebda, 1897. VII u.

a
3-l S h°

M. 2,8<J.

Gleich andern Wissenschaften hat auch die
protestantische Theologie so viel wichtige neue
Ergebnisse herausgearbeitet, dass cs zu den
dringendsten Bedürfnissen zu rechnen ist, diese

im Umriss wenigstens auch weitern Kreisen zu-

gänglich zu machen. Noch wichtiger freilich ist

es, auf Grund der vorausgegangenen wissen-

schaftlichen Arbeit das Evangelium zeitgemäss

darzustellen, die Höhe und Tiefe seiner Welt-

anschauung wie seiner Gottesgedanken und sei-

ner Betrachtung des Menschen allen Gebildeten

vorzuführen. Das sind die Aufgaben, die mit

besonderem Geschick jene Männer angegriffen

haben, deren Mittelpunkt die „Christliche Welt"

bildet, und ihrem Kreise gehören auch die beiden

vorliegenden Schriften an. Beide zeigen ein nicht

gewöhnliches Geschick in Durchführung ihrer Ten-

denz, und sind doch beide grundverschieden.

Rolffs bietet, fast möchte man sagen, eine

Reihe von Predigten im höheren Stil. In kräf-

tiger, bilderreicher Sprache, in kühnem, oft dich-

terischem Schwünge, nicht ohne Pathos und ge-

legentlich fast sentimental, aber doch nie unwahr,

weil voll tief empfundener Stimmung
,

schreitet

seine Rede voran. Der straffe Gedankengang

lässt gelegentlich zu wünschen übrig, aber psycho-

logische Gewandtheit und oft Feinheit entschä-

digt den Leser. Das Ganze ist in drei Ab-

schnitte getheilt: „Macht und Friede“ bringt

eine Auseinandersetzung mit Nietzsche: Auch das

Christenthum ist Wille zur Macht; unter dem

sehuldtilgenden Eindruck der Person Jesu führt

es jenseits von Gut und Böse, verleiht Macht

über das Gemeine, zerreisst den Zusammenhang

zwischen Uebel und Sünde und biegt in der

Geduld alle Uebel zu Mitteln der Macht um. Den

Gipfel der Macht bezeichnet die Liebe und der

Glaube, der auch an den harten Schranken der

Natur nicht zerbricht. Die zweite Gruppe be-

handelt „das Wort vom Kreuz“. Wer einen

Menschen verstehen will, muss ihn lieben, und

Jesus von Nazareth vermag Niemand zu li:bcn,

der nicht auf die Eigentümlichkeit seiner An-

schauung innerlich eingehl. Von ihr au? er-

schliesst sich sein Tod als Opfer eines iieucn

Bundes der Liebesherrschaft, sein Ringe a in

Gethsemane als eine Qual der Liebe, das Lriden

des Gerechten als ein Ausfluss der Encrgi; er-

ziehender Väterliche, die die Reue des Sc midi-

gen für höher achtet als das Leiden des Un-

schuldigen. — Die Form der Meditation
’ «ringt

es mit sich, dass einzelne Gedanken sich stark

berühren und selbst der Grundgedanke sieb nicht

überall leicht herausschälen lässt. — Der dritte

Abschnitt bespricht „Zweifelsfragen und Glai bens-

gewissheit“. Vortrefflich wird gezeigt, w s die

beiden Vorwürfe, dass der Glaube cs zu einer

Gewissheit von der unsichtbaren Welt t inge,

und dass er sklavisch an die Vergangenht t ge-

kettet sei, sich gegenseitig aufheben. De« u die

[

Gesetze, nach denen der Geist seinen Gott

schafft, wodurch sich die Welt des Gis ibens

von der Well des Traumes unterscheidet sind

eben in dem mächtigen Eindruck der Ges« lichte
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auf ihn gegeben. Weiter knüpft sich die Be-

trachtung an den Rahmen der christlichen Feste.

Ueberall wird auch der Theolog feine und über-

raschende Gedanken finden, für unser gebildetes

Publikum giebt's hier eine leider meist noch ganz

unbekannte Welt von Gedanken zu entdecken.

Aber immerhin, ein Mangel bleibt hier zu

nennen, wenn’s denn ein Mangel ist. 'Protz

aller Kraft und alles Bilderreichthums bewegt
sich doch die Sprache im Geleise des üblichen

Krbauungsstiles und wird daher erst für diejeni-

gen grosse Anziehungskraft besitzen, welche be-

reits ein religiöses Bcdürfniss empfinden. Ganz
anders bei Bonus. War es in seiner ersten

Schrift „Zwischen den Zeilen“ ebenfalls noch

kondensirter religiöser Stoff, den er in freilich

sehr eigenartiger Weise seinen Lesern vorsetzte,

so hebt sich in dieser neuen Schrift die Eigen-
art seiner Begabung bereits sehr viel deutlicher

heraus. Und zwar ist es der Ruf nach Germani-
sirung des Christenthums, den er hier erhebt. 1

)
Prinzipiell wird man gegen dies Programm nichts

cimvendcn können. Hat doch die Wissenschaft
den spezifisch zeitgeschichtlichen Charakter des
ältesten Christenthums und der Grundgedanken
Jesu selbst erwiesen; ebenso trägt die alte

Kirche entschiedene Züge des Hellenismus, die

mittelalterliche den Charakter des Romanismus
an sich; es wäre eine von aller Geschichte des-
avouirte Meinung, wenn man glaubte, unter uns
ein gcschicbts- und zeitloses, ein rein abstraktes
Uiristenthuin pflegen zu können. Christenthum
"ird unser Volk nur in dem Maasse besitzen,
ds es nicht hellenisches oder römisches, sondern
deutsches Christenthum besitzt. Fragen freilich
muss man, ob die Ausführung diesem Programm
J'jll entspricht. Wahr ist es, ein erfrischender
Juch von Landluft, wie von frisch umgebroche-

nem Acker weht über das Ganze hin; einer
Marken Phantasie, die das rechte Träumen mit

cm ^'nn weht verlernt hat, gelingt es, selbst
tene Geister in ihren Bannkreis zu führen und

gauhhalt zu machen. Das Diarium des
erteil eis lässt uns einen tiefen Blick in seine
leimmsse thun, und mit dem Sturmgott des

utschen Vü!kcs ringt der Dichter auf Tod und

rJn
-

.
,

^nnoch, ob dieser „Götterdämme-

iAinn.

aUt ^0rlet' Viele Geschmack abge-

drn u
werden, möchte ich bezweifeln. Denn

dürft

d 'e ^eule solche Bücher kaufen,

Ton ,

‘

1S Gewand zu fremdartig und der geist-

ctl oL
2U h°Ch Sein ' Derer, die genug

L*f
C H,du

.

nS besitzen, um dem Vf. ganz zu

deutsch»

11

L I

lC zuSle,ch Geschmack für das Alt-

kebcT n
dörfle C8 ^en nicht viele

ÜOch - wcr die Macht der Aufklä-

A,tikcberie ^ **onus diesen Gedanken in einer
Zur Germanisininp

C
I|

r
’ (Vom deutschen Gott.

SWau<r
eatwickeU^

d Chnstenthums) 1899, Nr. 3 ff.

rungsepoche zu hoch einschätzt, als dass er es

glaublich finden könnte, dass jene alten Gestal-

ten unter unserm Stadtvolke je wieder heimisch

werden könnten, wird noch immer in andrer

Beziehung die Germanisirung — oder Moderni-

sirung des Christenthums bei B. höchst will-

kommen und gelungen nennen können. Die reli-

giöse Litteratur bietet, auch wo sie nicht un-

mittelbar dem Zwecke der Erbauung dienen will,

gar oft den religiösen Stoff in gar zu konzen-

trirter und der Erbauungssprachc angenäherter

Form. Aber damit muss sie einen ähnlichen

Eindruck hervorrufen, wie wenn man Haufen von

Gemälden in einer Gallerie zusammenschichtet.

Will man sie geniessen, so muss man sie einzeln

geniessen. Auf einem ähnlichen Verfahren be-

ruht der grosse Reiz der B.sehen Schriftstellerei.

Ueberall steht die Religion im Mittelpunkt, Alles

dreht sich um den Glauben. Aber dieser bleibt

meist unsichtbar, indem er in Formen gehüllt ist,

in denen man ihn nicht zu sehen gewöhnt ist.

Es ist eine starke, echt künstlerische Gestaltungs-

kraft, die sich in ursprünglicher Weise giebt und

die schon für sich, auch abgesehn vom Stoff,

Interesse abgewinnt. Und auch wer die Ein-

kleidung der Gedanken ins Urgermanische nur

als Liebhaberei des Vf.s mit in den Kauf zu

nehmen vermag, wird doch an dem Mittelstück,

das als „Sozialismus des inneren Lebens“

grösstenthcils schon in der „Hilfe“ gestanden

hat, das in einer vielfach an Ibsen erinnernden

Weise mit erschütternder Wahrheit die Zu-

sammenhänge des persönlichen Lebens allseitig

zeichnet, seine Freude haben müssen. Es ist

ein echt volkstümliches, jeder Phrase abholdes,

mit den besten Einnerungen unsers Volkes ver-

wachsenes und in seiner Geschichte wurzelndes,

mit seinen Heroen und führenden Geistern in

kraftvollem Bunde stehendes Christenthum, das

B. empfiehlt, und in diesem Sinne hat er Recht

mit der Losung: „germanisches“ Christenthum.

Kiel. A. Titius.

Philosophie.

Theodor Lipps, Komik und Humor, Line psy-

chologisch-ästhetische Untersuchung. (Beitrage zur

Aesthetik. Hgb. von Theodor Lipps und Richard

Maria Werner. VI.] Hamburg. Leopold Voss,

] WH. VIII u. J64 S. M. b.

Der Vf. beginnt mit einer Untersuchung der

neueren Theoriecn über das Wesen des Komi-

schen. Er findet sie zum Theilc gänzlich ver-

fehlt, wie die von Hecker und Groos, zum Thede

unzulänglich, wie die von Wundt und Kräpelin.

Der letzte hat allerdings richtig erkannt, dass

das Gefühl der Komik aus einem ‘unerwarteten

Vorstellungskontraste' entspringt. Aber nicht

jeder unerwartete Vorstellungskontrast wirkt

komisch; und Kräpelin und Wundt ebensowenig
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wie vor ihnen Schopenhauer haben die besondere

Art des Vorstellungskontrastes bestimmt, welche

die Bedingung der komischen Wirkung ist. —
Lipps findet diese darin, dass der komische

Kontrast stets zwischen einem Eindrucks- und

Bedeutungsvollen und einem relativ Eindrucks-

und Bedeutungslosen, zwischen einem Wichtigen

und einem Nichtigen stattfindet, und zwar so,

dass dieses letzte Mn der Vorstellungsbcwegung,

die dem Eindruck der Komik zu Grunde liegt,

jederzeit das zweite Glied sein muss, d. h. das-

jenige, zu dem wir in unserer Betrachtung über-

gehen’ (S. 40). ‘Die Komik entsteht, wenn an

Stelle des erwarteten Bedeutungs- und Ein-

drucksvollen und unter Voraussetzung eben des

Vorstellungszusammenhanges, der es erwarten

lässt, ein für uns, unser Gefühl, unsere Auf-

fassung, unser gegenwärtiges Verständnis minder

Eindrucksvolles sich entstellt’ (S. 43). Die Bei-

spiele, mit denen der Vf. seine Erklärung zu

erläutern und zu begründen sucht, scheinen mir

zum Theile freilich nicht besonders für diesen

Zweck geeignet. So wird die komische Wirkung
gewisser körperlicher Abnormitäten darauf zurück-

geführt, dass diese den normalen Formen gegen-
über 'relativ nichtssagend und damit psychologisch

mehr oder weniger gewichtslos erscheinen'.

Denn ‘die normalen Formen des menschlichen

Körpers sind es, mit denen vor allein der Ge-
danke an positives, in gewisser Fülle, Kraft,

Ungestörtheit vorhandenes geistiges und körper-
liches Leben sich verknüpft. — Sie sind eben
damit für uns Gegenstand erheblichen positiven
Interesses und darum bedeutungs- und eindrucks-
voll’ (S. 42). Und deshalb wirkt namentlich das
abnorme Zuviel und Zuwenig in der Körper-
bildung komisch. Der ‘übermässig Hagere’ soll

komisch sein, weil seine Form uns ‘durch den
Gedanken einer geringeren Kraft- und Lebens-
entfaltung relativ nichtig erscheint’; der über-
mässig Fette dagegen, weil ‘das Fett als kraft-

lose, also bedeutungslose Wucherung erscheint,
und zugleich das gewohnte Maass freier Be-
wegung und Lebensbethatigung hemmt' (S. 43).
Siebt das Kind, welches über einen Dickwanst
lacht, in dem Fette wirklich ‘eine kraftlose, also
bedeutungslose Wucherung’, oder nicht vielmehr
einfach eine Bildung, die zu seiner gewohnten
V orstellung von der menschlichen Form in einem
unerwarteten Gegensätze steht t — L. erklärt
die l’batsache, dass Kinder und Ungebildete über
die Schwärze eines Negers lachen, daraus, dass
diesen die ungewohnte schwarze Hautfarbe gegen-
über der gewohnten vveissen, mit der allein sie
das Gefühl der Würde der menschlichen Persön-
lichkeit verbinden, ‘als relativ würdelos, als ein
relatives Nichts erscheine’. Aber man stelle
einmal dem komischen schwarzen Manne des
Vf.s den nicht minder komischen grünen Esel
unseres alten !• abeldichters gegenüber. Sollte

den guten Leuten der grüne Esel des Till wirk-

lich nur deshalb so komisch vorgekommen sein,

weil sie seine zeisiggrüne Färbung gegenüber

der bedeutungs- und würdevollen Farbe des

grauen Normalesels als etwas relativ Würdeloses,

Nichtiges empfanden? — Ich fürchte, sic waren

nicht geistreich genug dazu; sondern sie haben

über ihren grünen Esel schlecht und recht nur

gelacht, weil er ein grüner Esel war und als

solcher in einem Lande, wo die offiziellen

Esel in Grau zu erscheinen pflegen, in einen un-

erwarteten Kontrast zu der allgemein anerkannten

Eselvorstellung trat. In der That wirkt nach

meiner Ansicht nicht nur der Kontrast zwischen

einer bedeutungsvollen und relativ bedeutungs-

losen Vorstellung komisch, sondern jeder uner-

wartete Vorstellungskontrast, — sofern er nicht

Eigenschaften hat, welche durch ihre Beziehung

auf unser praktisches oder ethisches Wohl und

Wehe ernste Interessen in uns erregen und

damit die Stimmung der Heiterkeit, welche dem

Gefühle der Komik wesentlich ist, verhindern

oder vernichten. Dies ist allerdings nur eine

negative Bestimmung; aber eine negative ist

eben auch eine Bestimmung. — Nachdem der

Vf. alsdann drei Hauptgattungen der Komik un-

gemein sorgfältig gesondert und ausführlich Cha-

rakteristik hat, — die objektive, die subjektive

und die naive Komik — trägt er im 3. Ab-

schnitte eine ‘Psychologie der Komik’ vor. Mit

vollem Rechte wendet er sich zunächst gegen

die Theorie, welche das Gefühl der Komik zu

einem Wechsel von Lust- und Unlustgefühlen

macht. ‘Wechsel von Lust und Unlust ist

Wechsel von Lust und Unlust und weiter nichts.

Das Gefühl der Komik aber ist ein eigenartiges

Gefühl’ (S. 1 1 3). Dies an steh durchaus eigen-

artige Gefühl der Komik trägt die ‘Grundfärbung

der Heiterkeit. Das Gefühl der Heiterkeit aber,

welches L. scharf von dem Gefühle der Lust

unterscheidet, ‘ist ein Gefühl der Kleinheit oder

des Kleinen, es ist ein Gefühl des an der Ober-

fläche Bleibenden, des Leichten, des Spielenden

(S. 117). Ich halte diese Definition für zu eng.

Das Spiel der Heiterkeit ist weder auf Kleinig-

keiten noch auf die Oberfläche der Dinge be-

schränkt. Das Gefühl der Heiterkeit leuchtet

aus dem Bewusstsein der Freiheit heraus, wel-

ches wir sowohl vor grossen als vor kleinen

Dingen empfinden können, wenn sie uns nichts

nnzuhaben vermögen oder wenn wir wenigstens

von diesem Unvermögen überzeugt sind. Psy-

chologisch beruht cs, wie L. ganz richtig aus-

führt, auf ‘dem Uebergewichtc der verfügbaren

psychischen Kraft über die Energie der Inan-

spruchnahme’ (S. 141). Das besondere Gefühl

der komischen Heiterkeit erklärt er — seiner

Anschauung von der Eigenart des komischen

Vorstellungskontrastes gemäss - aus dem Lieber*

|

schusse der psychischen Kraft, die in Folge der
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von dem ersten bedeutungsvollen Gliede erregten
Entartung in Bereitschaft gehalten und nun von
dem überraschend bedeutungslosen zweiten Gliede
nur zu einem geringen Theile in Anspruch ge-
nommen, sich frei entfalten kann. Im 4. Ab-
schnitte «erden die ‘Unterarten des Komischen
auseinandergelegt. Der 5. und letzte Theil ist

dem Humor gewidmet. Das Komische hat kei-
nen ästhetischen Werth; sondern es erhält einen
solchen erst, wenn es zum Humoristischen wird.
Der Humor aber ist das Gegentheil der reinen
Komik. Die naive Komik, diejenige Gattung,
welche 'schon aul dem Wege zum Humor liegt',

entsteht, indem das vom Standpunkt der naiven
Persänlichkeit aus Berechtigte, Gute, Kluge von
unserem Standpunkte aus in gegentkeiligetn
Lichte erscheint. Der Humor entsteht umge-
kehrt, indem jenes relativ Berechtigte, Gute,
Kluge aus dem Prozess der komischen Ver-
nichtung wiederum emportaucht, und nun erst
recht in seinem Werthe einleuchtet und genossen
wird (S. 234). Neben dem Humor, nicht neben
der Komik, steht als ernste Schwester die Tragik,
die uns 'das positiv Menschliche in seinem
"erthe offenbarer und fühlbarer macht', indem
sic es auf ernste Weise negirt, während es der
Humor auf heitere Weise thut. — Ich bedauere,
«SS mir die Beschränktheit des Raumes ver-
itlct, auf des Vf.s Ausführungen über das
esen es tragischen Genusses einzugehen

;
sieM4 sehr interessant, wie mir denn dieser letzte

heil auch sonst als der beste und reichste des
ganten Buches erschienen ist. Kine genaue In-
haltsangabe war in dieser Besprechung über-

nicht möglich; aber sie ist and, „ich,3 p
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- der über <fi«e und ver-
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vondent”,
CrSPa

?
n d°rfen ' Der Vf' keiner

sich d
e

.T
Ulld grossen Schwierigkeiten, die

lllr Umcrsud»u’g der Komik und des

hat nic !lt

emgC
.

£en5telleD
’ au3gewichen, und er

e“lgBltie besieg t ' Ma" kann
nicht von allen seinen VorgängernaU

preiburg Tg'
^ GI'iChe

Ernst Grosse.

Philo|ogie und Litteraturgeschichte,

muik

Ha
,n

rder

;,

Arabische Konversations-Gran

^rif,spr

'

chc

eS0“derer Bnrücksiehtigung d,

Hartman- ,,

Ml* emer E 'nfuhrung von Marti
“ 47Ö S

eiJelberB Julius Croos, 1898. >

^

’ Geb. M. 10.

««ckt gdö«“« ^ s
?‘ne Aufeabe 3ebr g<

nicht
' ur ' c

r

I itel des Buches dürft

dtr Vf- lehrt r™ .

Inhalte besprechen! Den
“«I Synuj

’ 38 blna'chtlich der Forinenlehr

'“lasicbtlicl, ,U ui
2

,‘
Schen Arab '3cb gleicht

r“agen
verin.Lr,

0rtscbaUes «ber durch Neue
e sogenannte Neuarabisch

die Sprache der Presse und überhaupt der
schriftlichen Aeusserungcn der Gebildeten bei
den heutigen Arabern; er lehrt aber nicht das
gesprochene Arabisch von heutzutage. So
müsste denn unseres Erachtens der Titel des
Huches als „Neuarabische Konversationsgramma-
tik“ gegeben werden, nicht aber dürfte, wie es
geschehen ist, „Arabische Konversationsgram-
matik mit besonderer Berücksichtigung der Schrift-
sprache“ gesagt werden. Denn wo ist ein andres
Arabisch als das der Schriftsprache berücksich-
tigt? Drei- oder viermal wird allerdings die
vulgäre Aussprache (speziell syrischen oder ägyp-
tischen Dialektes) notirt (so heisst es z. B. S. 68:
kam, gewöhnlich gesprochen kam = wieviel?);
aber diese spärlichen Angaben erschüttern unser
Urtheil nicht, dass kein gesprochenes Arabisch
gelehrt werde (s. übrigens S. VII, wo der Vf.
den Buchtitel modifizirt). — Wenn Jemand
dem Arabischen näher zu treten beabsichtigt,
jedoch nur soviel davon zu lernen begehrt, um
sich mit den Arabern verständlich machen zu
können, — so muss er irgend einen der zahl-

reichen arabischen Vulgärdialekte aus irgend
einer Spezialgrammatik eines solchen Dialektes
erlernen. Wer aber die Aeusserungen der heuti-

gen arabischen Presse kennen lernen will, die

Zeitungen, Romane, Theaterstücke usw. der
heutigen Araber lesen lernen will, für den kann
die vorliegende Grammatik nicht warm genug

I

empfohlen werden, — besonders auch wegen
tles reichen Vokabelschatzes der Lescstücke und
Uebungsaufgaben. — Druckfehler oder Irrthüroer

finden sich in dem sich durch die Klarheit der
grammatischen Regeln ganz besonders auszeich-

nenden Ruche selten; einige Berichtigungen seien

hier gemacht: § 14 sub 3 hätten Ausnahmen
im Sinne von infäxala, ifläxala angeführt werden
sollen. S. 69 Z. 10 1. gaflatund. S. 403 Z. 2

v. u. 1. alsanata. S. 420 Z. 8 v. ü. 1. wa alnvd-

likum.

Leipzig. Hans Stumme.

Aeschylus* Agamemnon oversnt af P. O. Schjott.
[Videnskabssetskabets Skrifter. II. Historisk-filosofisk

Klasse. 1896. No. 2.] Udgivet for HausA. Benneches

Fond. Christiania, Jacob Dybwad Komm., 1896.

50 S. 8°.

Mit dieser Uebersetzung hat Schjott nicht

nur ein Hilfsmittel für die Studierenden bieten,

sondern auch dem gebildeten Publikum die Lek-

türe des grossen Tragikers vermitteln wollen.

Es bleibt mir zweifelhaft, ob dies ihm gelungen

ist. Ueberhaupt ist es wohl als ein gefährlicher

Versuch anzusehen, ein poetisches Werk in pro-

saischer 'Pracht wiedergeben zu wollen: die

Stimmung des Lesers zu wecken und zu be-

wahren und die Würde im Stil einzuhalten, wird

um so viel schwieriger, wenn man die prosaische

Form wählt. Aber auch wenn man hiervon ab-

sieht und die Sch.schc Uebersetzung nach einem
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niedrigeren Maassstab misst, ist es doch unmög-

lich, sie immer unbedingt zu loben. Schon der

erste Satz ist nicht glücklich wiedergegeben.

Sch. beabsichtigt, in einem 2. Hefte kritische

Bemerkungen und Erklärungen zu geben. Schon
hier hat er in einer allgemeinen Uebersicht die

Stellung des Agamemnons im griechischen Drama
und dessen allgemeine Bedeutung besprochen.

In dieser auf das grosse Publikum berechneten

Einleitung hätte er wohl besser von eigenen

Verrauthungen abgesehen. Er erklärt o<m

\

hot’

sotiv sb den som er = Jehova (!) mit einer Nü-
ancining in rot* (!) usw. Seine Behauptung, dass

Humor der antiken Tragödie sonst völlig fremd

war, ist nicht richtig.

Lund. CI. Lindskog.

<t>tko?>oyix6{ SvXXoyoc DagvaOfSog. ’Exnfgxc.

Ivi&s b'. Athen, ex ?oü *rpa<priou tot» Zokkö'foo, 1898.

394 S. 8» mit 3 Tat.

Aus dem Jahresberichte (1. Okt. 1896 bis

l. Okt. 1897) mag zunächst Folgendes erwähnt
werden. Die von der Gesellschaft erhaltene

Schule für arme Knaben in Athen, die mit ver-

schwindender Ausnahme aus der Provinz oder
auch dem Ausland stammend trotz ihrer jungen
Jahre bereits dem Broterwerb nachgehen müssen
und nur die Abendstunden übrig behalten, sich

den Elementarunterricht anzueignen, hatte im ab-
gelaufenen Jahre 1291 Schüler, 240 im Alter von
5— 10 Jahren, 814 von 10— 15 Jahren, 237
von 15— 20 Jahren; 411 waren Stiefelputzer,

die übrigen vertheilen sich auf die verschiedensten
Berufsarten. Die Schule ist bezeichnend für die

schwierigen wirtschaftlichen Verhältnisse des
Königreichs, aber auch für die Lernbegierde
des Volks.

Der wissenschaftliche Theil des Jahrbuches,
das wieder ein gutes Bild giebt von dem regen
Eifer, der in der Sitzungen des liopvaooog herrscht,
enthält: Kritisches zu Plutarchs Moralia von J.
Pantazidis, zu den älteren Sophokles -Scholien
von G. N. Bernardakis, zu griechischen und
lateinischen Schriftstellern von N. G. Politis,

einen von Spyr. Lampros mit gewohnter Akribie
gearbeiteten Katalog der Handschriften des
Klosters von Andros (S. 136— 244). Der
noch immer rüstige Th. v. Heldreich bringt
eine Mora von Aegina, Philios aus den Funden
von Eleusis ein marmornes Brustbild der Athena
(unter Lebensgrösse), das aus einem Blumenkelch
herauswächst (m. Abb.), ähnlich den von K.
Hübner im Berlin. Winckelmannsprogramm von
1873 gesammelten Denkmälern, M. Chrysochoos
Mitlhedungen zur Topographie von Amphipolis
und Eion (m. Kt.). Ucber die Gräberfunde, die
im Mai 1897 gemacht wurden, als die griechi-
schen Truppen die Thcrmopylcn in Verteidi-
gungszustand setzten, berichtet A. N. Stais; es
hatte sich dabei um zwei Stellen gehandelt, um

Damasta beim alten Herakleia, und um Dcrvcni

bei den heissen Quellen. Zu eingehenderen

Untersuchungen waren die Zeitverhältnisse wenig

geeignet. StaTs glaubt die Gräber in die römi-

sche Zeit setzen zu sollen.

Berlin. R. Weil.

George M. Lane, A Latin Grammar für Schools

and Colleges. New York, Harpcr & Brothers, 1899.

XV u. 572 S. K c
. Geb. Sh. 6.

Die vorliegende Grammatik, von Lane un-

vollendet hinterlassen, ist von seinen Schülern

M. H. Morgan und H. W. Havley zu Ende ge-

führt; letzterer hat insbesondere den Anhang über

Versbau (S. 442 ff.) geliefert. In Deutschland

würde ein Buch dieser Art kein Publikum finden:

für Schüler auch der obersten Gymnasialstufe ist

es ungeeignet, nicht nur seiner Ausführlichkeit

wegen, sondern auch, weil es dem alten Latein

weitgehende Aufmerksamkeit widmet; anderer-

seits ist cs aber auch als Ganzes für Philologen

nicht zu gebrauchen, dazu sind die Abschnitte

über Laut- und Formenlehre zu elementar und,

was Lautlehre und Wortbildung angeht, auch zu

rudimentär (die Lautlehre umfasst z. B. nur 14

Seiten). Der Unterschied zwischen den einzel-

nen Thcilen der Darstellung macht sich leider

auch in der Korrektheit geltend. Die Syntax ist

eine tüchtige Leistung, die auch unsere Studen-

ten mit Nutzen gebrauchen könnten, wenn nicht

prinzipiell darauf verzichtet wäre, moderne Litte-

ratur zu zitiren; in den paar Seiten der Laut-

lehre wimmelts von Irrthümcrn. Hintereinander

steht in §§ 1 30 ff. : muliebris aus mulierbris, peiero

aus periero, sepleni aus septemni, sive nevc aus

sivls uevis, narrare aus gttarigare] und, selbst

wenn man mit der Knappheit dieser Lautlehre

rechnet, muss man noch die Formulirung der

Lautgesetze zum Theil als unerlaubt roh be-

zeichnen. Der erwähnte metrische Anhang bringt

zwar auch gelegentlich ein und das andere, was

in den letzten Jahren sicher widerlegt worden

ist, aber im Ganzen hält er mit der modernen

Forschung Schritt und vereinigt geschickt die

Gesetze der archaischen und späteren Prosodie

und Metrik.

Zum Schluss möchte ich mich noch gegen

eine Aeusserlichkeit des Buches erklären, die

auch in unsern grammatischen Darstellungen ein-

rcisst, die ich aber für mehr als eine bestenfalls

harmlose Schrulle nicht halten kann. Schülern

der untersten Klassen mag man Quantitätszeichen

über die lateinischen Wörter setzen, aber hort-

geschrittene möge man damit verschonen. Sie

wirken nicht nur unerfreulich fürs Auge, sie

werden nicht nur häufig vom Setzer verschoben

(auch aus L.s Buch könnte ich solche Fälle an-

führen z. B. invbliicrum ij 113); viel schlimmer

ist, dass sie ja doch nicht korrekt durchgeführt

werden können. Ich denke gar nicht an offen-
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bare Fehler, wie das anscheinend nicht mehr
auszurottendc söcors (L. § 103). Aber woher
bat L. z. B. die Quantität cöxi § 149? soll der

Schüler abiis $ 55, höc § 138 mit langem Vokal

ausspreeben lernen? steht die Aussprache förlttna

denn wirklich fest und beruht nicht vielmehr auf

einem recht zweifelhaften Induktionsschluss (§
1803)? Gar zur Unmöglichkeit oder zum Wider-
sinn wird die Quantitätsangabe vielfach im Satze:

die Bezeichnung st me atitas § 1578 z. B. ist

ganz papieren, Cicero sprach $i tue amOs oder
si m(e) amäs. Also fort mit dieser Entstellung

der Schrift und ihren ärgerlichen Folgen!
Breslau. F. Skutsch.

Leon Pineau, Les vieux chants pupulaires

scandinaves (Gamle nordiske Folkeviser). Etüde
de littcrature comparcc. I. Epoquc sau vage: Les
chants de magic. Paris. Emile Bouillon. 1808.
XIV u. 336 S. 8". Fr. 10.

Ueber ^die Folkeviser, den reichen Schatz
von nordischen Balladen, besitzen wir vortreff-
liche darstellende Arbeiten von skandinavischen
Gelehrten, an der Spitze das klassische Buch
von Joh. Steenstrup, Vore Folkeviser fra Middel-
alderen, 1891. Wenn ein französischer Gelehrter
diesem Stoff eine umfassende Studie widmet, so
treten wir mit reger Erwartung an sein Werk
heran: wir sind begierig, wie sich das Bild dem
Franzosen darstelle, der von seinem entfernteren
Aussichtspunkte hinüberblickt und nicht, wie die
Nordländer, im Schatten dieser Gipfel aufge-
wachsen ist. leb gestehe, dass mir der vor-
iegende Band etwas wie Enttäuschung gebracht
*at. Der Vf. hat eine lebhafte Empfindung für
t> spoesie; die Klänge rler nordischen Dichtung

Ak

CD ^'m 3U^ ^c^ev°B mitschwingende Saiten.
Cr er sPr*cl*t wenig von den Liedern selbst,

'on den Liedern als gestalteten Lebewesen. Die

vT™, sind fQr lhn Behälter von volkskund-
lc eni Stoff, A|s wohlbewanderter Folklorist
mac *t er seinen Entdeckungsstreifzug durch die

urniKCn Auen von Danmarks gamle Folkeviser

v
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besten • •
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dt, B„
“ T'hen " ar ' Nur ein 'cle 'ncr Theil

Kunstschö^Tf

^ aSS' S ‘Ch rait
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den Licdern als

den En.l .

Un^en > und d* eilt Pineau sichtlich

"sy“
reb‘ ßber Stecnstrups er-

s okizze kaum hinaus
;

nur der

Kehrreim hat ihn noch zu einer verweilenderen
und in der That trefflich gelungenen Betrachtung
angeregt.

So kommt von den eigentümlichen Vor-
zügen, die wir an den französischen Arbeiten
auf dem Felde der germanischen Litteraturen zu
finden gewohnt sind, in unserm Buche wenig
zum Vorschein. Auch eine scharfe Zuspitzung
der Fragen, eine bestimmte Fassung der Er-
gebnisse und der Hypothesen scheint nicht nach
P.s Sinne. Von dem Grundsätze ’tant il est

difficile d'etre affirmatif en un pareil sujet
1

(S.

264) sagt cr sich nur in dem einen belang-

reichen Punkte los: in der Altersfrage. Das
Buch ist durchzogen von der Ueberzeugung,
dass die sog. Trylleviser (d. h. die Lieder mit

zauberischem, märchenartigem Inhalt) der 'epoque
primitive’ angehören und älter seien als die eddi-

schen Gedichte. Diese überraschende Ansicht,

da und dort auftauchend und wieder ver-

schwindend, hält den Leser in Spannung, wie

es nun eigentlich gemeint sei; bis das Schluss-

kapitel Klarheit bringt: die alten keltischen Be-
wohner Europas haben diese Art Poesie aus

vorgeschichtlicher Zeit auf die verschiedenen

Völker, auch die nordischen, vererbt. Die ger-

manischen Eroberer Skandinaviens brachten

ihre Sprache und Verskunst (die der Edda-

lieder, wenn ich recht verstehe) mit sich; aber

die Unterworfenen, der Grundstock der Bevöl-

kerung hielt an seiner Poesie fest: sie lebt

fort in den Folkeviser (S. 311).

Mit dem ethnographischen ‘Aber’ hiebei

nimmt es P. gar leicht; dagegen die litterar-

geschichtlichen Bedenken hat er sich nicht ver-

schwiegen: bei seiner grossen Belesenheit in der

skandinavischen und deutschen Fachliteratur

konnte es ihm nicht entgehen, wie neu seine

Hypothese sei; es hielte schwer, Beweise gegen

ihn vorzufübren , die er nicht selbst schon be-

merkt, gewogen und, wie es scheint, zu leicht

erfunden hat. Das Losreissen der Trylleviser

von ihren nächsten Blutsverwandten, das auch

in anderer Hinsicht schädigend wirkte, hat den

Vf. auf diesen seltsamen Abweg gebracht. Doch

bin ich der Zuversicht, dass eine nähere Be-

schäftigung mit der altgermanischen Litteratur

— sie reicht zwar auch nicht in die 'wilden’

Zeiten hinauf, aber doch in sehr viel ältere als

diese Tanzweisen — unsern Vf. von seinem

Glauben bekehren wird.

Wir wollen nicht schliessen, ohne der Schrift

das wohlverdiente Lob zu zollen: die nordischen

Sprachen, auch wo sie in der regellosen, bi-

zarren Schreibweise der älteren Liedertexte auf-

treten, werden von P. mit völliger Sicherheit

beherrscht.

ßer)in. Andreas Heusler.
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Max Morris, Heinrich von Kleists Reise nach

Würzburg. Berlin, Conrad Skopnik. 1899. 4ö S.

8®. M. 1.

Es scheint eine neue Aera der deutschen

Literaturgeschichte angebrochen zu sein. Nach-

dem vor Kurzem Goethes Leipziger Befinden so

gründlich bis ins zweite und dritte Glied unter-

sucht worden ist, trifft jetzt Heinrich von Kleist

ein ähnliches Loos. Als ob diese Genitalien-

forschung eins der Mittel zu werden verspräche,

durch das man dem Genius eines deutschen

Dichters näher käme.

Es handelt sich um die Würzburger Reise

Kleists 1 800. In fast ununterbrochenen Berichten

an Schwester und Braut giebt er halbverhülltc

Aufschlüsse über ihren Zweck, den wir nicht

kennen und nicht erkennen. Diese Andeutungen
schmeichelt sich nun die obige Studie bis in ihre

letzten Winkel zu enthüllen, wenn sie in Würz-
burg eine Kur Kleists, zur Heilung von einem
unnatürlichen Laster, als Voraussetzung nimmt.
Dieses „unnatürliche Laster“ gewinnt die Studie
auf detn Wege, dass sie Kleists brieflichen Be-
richt über einen Kranken, den er im Würzburger
Julius-Hospital sah, für eine Phantasie-Ausgeburt,
für eine Schilderung seines eigenen wirklichen

oder erträumten Krankheitszustandes erklärt. Auf
dieses Ziel hin werden zahlreiche Briefbemerkun-
gen Kleists ausgedeutet, und die entgegenstehen-
den Zeugnisse weggedeutet.

Das Gefährliche ist allein, dass nur zu leicht

alirjuid haeret. Die Ehrfurcht vor der Person,
auch der nicht mehr lebenden, sollte aber ver-
hindern, dass Unbewiesenes oder Unbeweisbares
solchen Charakters überhaupt ausgesprochen
würde. Nichts Geistiges hängt mit diesen Dingen
in Kleists Schritten zusammen. Nicht der ge-
ringste Ansatz zu einer derartigen Konstruktion
ist in der Studie gemacht worden. Und wäre
alles wahr, so hätten wir darin auch nur das
Symptom einer schon vorhandenen psychischen
Krankheit zu sehen: also nicht das Geringste,
das den gegenwärtigen Stand unseres Wissens
vorwärts brächte.

Der Vf. der Studie beherrscht gar nicht ein-
mal den gegenwärtigen Stand unseres Wissens.
Sie enthält nur wenig mit der Hand greifbare
Dinge; aber diese bekennen, wenn man sie greift,
auch sofort, dass er über die Schranken der
Zollingschen Ausgabe nicht hinausgekommen ist.

Z. B. weiss er nicht, dass und wo inzwischen
(seit Zolling S- LXV) Kleists Gothaer Brief 1810
gedruckt vorlicgt; sonst hätte gleich auf der
ersten Seite die Reiseroute Kleists nach Berlin
mit Frankfurt (12. I. 1810) und Gotha (28. 1.
18 1 0), nicht umgekehrt, bezeichnet werden müssen.
Noch jetzt schreibt die Studie mit Zolling — aus
»sprachlichen und sachlichen Gründen!“ die der
\ t. also doch wohl nachgeprüft bat — Kleist
den »Mord aus Liebe“ zu, und weiss doch nicht,

dass diese kleine Erzählung in den Berliner

Abendblättern inzwischen von Minde-Pouet (Kupho-

rion 1897. 4, 539) als wortgetreuer Nachdruck

aus der Zeitung für die elegante Welt (18. 12.

1810) nachgewiesen worden ist, mit der Kleists

Autorschaft nichts zu thun hat. Im Hinblick auf

eine Diskrepanz dieses unkleistischen Stückes

von der französischen Quelle schliesst die Studie:

„Diese Abweichung in der am 7. Januar 1811

[in den Abendblättern] erschienenen Bearbeitung

[Kleists!) ist bedeutsam im Hinblick auf das Er-

eigniss vom 21. November desselben Jahres. 44

Ja, wo Wissen, Gründlichkeit und Schlüsse auf

engstem Raume solche faux-pas machen, kann

doch wirklich nicht verlangt werden, dass die

eigentliche Lastergcscbichte irgend welchen

Glauben finde.

Berlin. Reinhotd Steig.

The Works of GeofFrey Chaucer. Edited by

Alfred W. Pollard, H. Frank Heath,

Mark H. Liddell, W. S. McCormick. [The

Globe Edition of Chauccr's Works.] London.

Macmillan & Co., 1898. LV u. 772 S. 8°. Geb.

Sh 3. 6 d.

Bis vor Kurzem fehlte es an einer auch nur

den bescheidensten wissenschaftlichen Ansprüchen

genügenden Ausgabe der Werke Chaucers. Die

Ausgaben von Bell, Moxon und Morris waren

weit davon entfernt, einen kritischen oder doch

wenigstens annähernd fehlerfreien Text zu liefern,

ja sie zeigten nicht einmal eine strenge Schei-

dung der echten Werke des Dichters von den

ihm fälschlich zugeschriebenen. Nachdem aber

durch die Chaucer Society die besten Hand-

schriften der Cantcrbury Tales und der meisten

anderen Dichtungen Ch.s in sorgfältigem Ab-

druck herausgegeben worden waren, hat endlich

W. Skeat i. J. 1894 die erste vollständige Aus-

gabe der Werke Ch.s veranstaltet, die unter

Ausscheidung alles Unechten einen sorgfältig ge-

reinigten, durch Zurückgehen auf die besten

Handschriften kritisch bearbeiteten Text giebt

und in den Einleitungen und Anmerkungen zu

den einzelnen Werken alles enthält, was zum

Verständniss des Textes und zur Aufhellung der

Schwierigkeiten erforderlich ist. Da aber dieser

sogenannte Oxford Chaucer wegen seines

hohen Preises, 6 Bände zu je 16 sh., nur einem

kleineren Kreise zugänglich sein konnte, hat

Skeat in dankenswerther Weise sehr bald neben

der grösseren noch eine kleinere Ausgabe unter

dem Titel The Student’s Chaucer (Oxford

1895) veröffentlicht, die unter Weglassung der

Anmerkungen den Text sänimtlicher prosaischen

und poetischen Werke Chaucers nach der grossen

Ausgabe nebst kurzer Einleitung und knappem

Glossar für den verhältnissmässig niedrigen Preis

von 7 sh. 6 d. bietet.

Aber auch diese Leistung ist in einigen sehr
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wesentlichen Punkten in dem hier vorliegenden

Globe Cbaucer übertroffen worden. Dieser

giebt in einem handlichen, sauber gebundenen

Bande ebenfalls die sämmtlichen poetischen und

prosaischen Werke Chaucers für den noch niedri-

geren Preis von 3 sh. 6 d. Hinsichtlich der Aus-
stattung ist der Globe Cbaucer darum dem Stu-

dent’s Cbaucer vorzuziehen, weil sein etwas
grösserer Druck und weniger glänzendes Papier
dem Auge angenehmer sind. Dazu haben
wir es hier gleichfalls mit einer durchaus unab-
hängigen, tüchtigen wissenschaftlichen Leistung
iu thun. Eigene Durchsicht der Handschriften,
selbständige Prüfung des gedruckten Materials,

Zugrundelegung des von der Kritik als besten
anerkannten Textes, Beschränkung auf die Besse-
rungen offenbarer Fehler und Sparsamkeit in

den Konjekturen sowie in der Angabe der Les-
arten in den Fussnoten sind die Grundsätze,
welche für die in der Cbaucerforschung z. Th.
bereits rühmlich bekannten Hgb. bestimmend
waren. Die Reihenfolge der Werke ist mög-
lichst chronologisch gehalten, nur sind die Canter-
bury I ales in Uebereinstimmung mit allen älteren
Ausgaben an den Anfang gesetzt worden. Diese
sowie die Legend of Good Women hat Prof.
Hollard bearbeitet; er ist auch der Verfasser
der allgemeinen Einleitung über das Leben

auccrs und des ziemlich knapp gehaltenen
Glossars. Prof. Liddell hat den Boece, das
Astrolabium und den Romaunt of the Rose, Prof.
McCormick den Troilus, Dr. Heath das Housc
ol harne das Pariament of Foules und die kleine-
ren Gedichte herausgegeben. So lag die Be-
ar rcitung

in bewährten Händen, denn PollardM dte ( anterbury Tales bereits früher in einer
heparatausgabe (Everslcy Series, London, Mac-m

.
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'C den v°rzugr verdient, das
ne umgehende V ergleichung beider

und weitere kritische Forschung lehren. Jeden-
falls steht aber auch dieser Text der Globe •
Edition weit über dem der älteren Ausgaben
und muss auch neben dem Skeatschcn als selb-
ständige wissenschaftliche Leistung geschätzt
werden. — Zu erwähnen wäre noch, dass zu
grosserer Bequemlichkeit des Lesers die noch
als Silben geltenden unbetonten e durch einen
darüber gesetzten Punkt von den zu -verschlei-

fenden unterschieden und hin und wieder, wo
die Skandirung zweifelhaft erschien, Accente ge-
setzt sind. Umsomehr vermisst man aber in der
Einleitung eine Besprechung des Chaucerschen
Vers- und Strophenbaues, die man z. B. von
Heath, einem Schüler ten Brink's, sehr wohl
hätte erwarten können. Auch einige bibliogra-

phische Notizen wären willkommen gewesen. So
wird z. B. in den Anmerkungen zum Romaunt
of the Rose wiederholt auf Kaluza verwiesen
und in der Einleitung S. LIV seiner Ansicht von
der Echtheit der ersten 1705 Verse zugestimmt;

der Leser aber erfährt nirgends, wann und wo
Kaluza über den Romaunt of the Rose ge-

handelt hat.

Der Globe Chaucer wird sicher eine sehr

grosse Verbreitung linden und kann nach Vor-

stehendem mit voller Ucberzeugung jedem Chaucer-

freunde empfohlen werden. Möge jeder deutsche

Neuphilologe diese schöne Ausgabe, durch die

sich die Verlagsbuchhandlung und die Hgb. ein

grosses Verdienst erworben haben, in sein Rüst-

zeug aufnehmen, und die Zahl der Verehrer von

Englands erstem grossen Dichter auch hierdurch

immer weiteren Zuwachs erfahren,

Insterburg. Friedrich Graz.

Geschichtswissenschaften.

Reinhold Röhricht, Geschichte des König-

reichs Jerusalem (1100— 1291). Innsbruck.

Wagner, 1898. XXVill u. 1105 S. 8°. M. 20.

Nicht leicht konnte ein wissenschaftliches

Geschicbtswerk zu gelegenerer Zeit kommen
als diese Geschichte des Königreichs Jerusalem.

Ist doch das heilige Land nicht bloss durch die

Neuaufrollung der orientalischen Frage, sondern

schon durch die von Jahr zu Jahr sich mehren-

den Reiseunternehmungen in das Hcimathland

der Christenheit, die in dem Besuch unseres

Kaiserpaares ihre Krönung gefunden haben,

wieder neu in den Vordergrund des Interesses

der gesammten gebildeten Welt getreten. Damit

musste aber auch seine Geschichte nicht bloss

in der von der „biblischen Geschichte“ her all-

gemein geläufigen Jugendzeit, sondern vor Allem

in jener Epoche, in der cs das Ziel der tief-

greifendsten Reiseunternehmungen der Vergangen-

heit, der Kreuzzüge, bildete, von Neuem die

Aufmerksamkeit der wissenschaftlichen Forschung

auf sich ziehen. Ein Glück doch, dass dieses
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neue Interesse nicht erst den Anstoss zu diesem

Werke gegeben hat. Denn sonst hätten wir

noch Jahre, wo nicht Jahrzehnte warten dürfen,

bis ein Buch wie dieses zu Stande gekommen
wäre. Handelte es sich doch um eine Revision

des gesammten riesigen Materials, das seit zwei

Generationen, seit dem Erscheinen von Wilkens

7 bändigcr „Geschichte der Kreuzzüge“, über

diesen interessantesten Auswuchs der mittelalter- l
-

liehen Weltanschauung und Kultur zu Tage ge-

fördert worden ist: und zwar unter der Theil-

nahme fast aller gebildeten Nationen der Gegen-
wart, nicht am wenigsten der auf diesem Ge-
biet eine besonders eifersüchtig gehütete Tradition

pflegenden Franzosen. Schon wenn wir vor

ihnen nicht erröthen wollten, beanspruchte die

Geschichte des Königreichs Jerusalem einen

Mann, der seit Jahrzehnten dieser Frage sein

besonderes Interesse gewidmet hatte und der

nicht bloss die Erzeugnisse der abendländischen

Schriftsteller in seltenerVollständigkeit beherrschte,

sondern dem auch, was so vielen unserer philo-

logisch geschulten Historiker abgeht, eine gründ-
liche Kenntniss der semitischen Sprachen, zur

Nachprüfung der arabischen Schriftsteller, zu

Gute kam. Als ein solcher Mann ist unter den
deutschen Gelehrten vor andern in der fach-

wissenschaftlichen Welt längst Reinhold Röhricht
bekannt, der durch eine gründliche theologische
Ausbildung, die sich mit Vorliebe auf die orientali-

schen Sprachen geworfen hatte, ehe er zum Lehr-
fach übertrat, von Hause aus für dieses Gebiet
besonders vorgebildet war und seine Befähigung
dazu durch eine überaus grosse Reihe von
Einzelarbeiten - nicht weniger als 7 7 Nummern
zählt die Uebersicht am Schluss des Buchs —

,

seit einem Viertcljahrhundert der wissenschaft-
lichen Welt bewiesen hat. Wenn nach all diesen
\ orarbeiten

, die sich mit einzelnen Fragen und
Ausschnitten der Kreuzzugsepochc beschäftigten,
R. sich endlich entschlossen hat, einmal eine
Darstellung des Ganzen zu geben, so war ihm
der Dank der wissenschaftlichen Welt von vorn-
herein gesichert, und er konnte um so ruhiger
der Kritik entgegensehen,, von welcher Seite sie
auch kommen mochte.

Lm so weniger kann auch der Unterzeichnete
in einer Kritik von Einzelfragen des ganzen un-
geheuren Materials seine Aufgabe sehen. Eine
solche würde zudem durch die Anlage des Buchs
nicht wenig erschwert. Denn indem R. be-
strebt war, den gewaltigen StofT, der bei Wilkcn
etwa das Vierlache des Umfanges einnimmt, in
einen einzigen Band zusammenzufassen (was na-
türlich nur unter Beschränkung auf den orienta-
lischen Schauplatz der Kreuzzüge möglich war,
in erster Linie das eigentliche Königreich Jeru-
salem, mit dem jedoch die Nebenstaaten der
Kreuzfahrer, die Grafschaften Tripolis und Edessa,
das Fürstenthum Antiochien und, in geringerem

Grade, die Königreiche Cypern und Armenien

zu eng verbunden waren, als dass sie nicht fast

ebenso sehr die Aufmerksamkeit des Vf.s in An-

spruch nehmen mussten), und dabei doch überall

wenigstens in aller Kürze sich mit allen wichti-

geren neueren Publikationen und abweichenden

Anschauungen auf seinem Gebiet auseinander-

zusetzen, was in den Anmerkungen geschieht,

j

musste seine Darstellung von selbst so knapp

und präzis als möglich gehalten sein und unter

Abschung von aller eingehenderen Motivirung

oder weiteren Räsonnements sich auf die ein-

fache Wiedergabe des thatsächlichen Herganges,

wie er sich aus der Analyse seiner Quellen ihm

herausschälte, beschränken. Und zwar auf Wieder-

gabe des rein politischen Verlaufs, so dass aurh

auf Berücksichtigung der sonst zu einer voll-

ständigen Geschichtscntwicklung gerechneten

Seiten, der diplomatischen, Handels-, Kirchen-,

Kultur- und Rechtsgeschichte möglichst verzichtet

ist: wie R. in der Einleitung bemerkt, schon

auch deshalb, weil diese unter dem allgemeinen

Namen kulturgeschichtlich zusammenfassbaren

Partien im Verlauf der letzten Jahrzehnte in

nahezu erschöpfender Weise in eigenen Abhand-

lungen (wir erinnern nur an die Namen Prutz

und Heyd) abgemacht worden seien, während

die eigentlich politische Geschichte, d. h. die der

äusseren Ereignisse, der zusammenfassenden Ar-

beit noch geharrt habe.

Vielleicht bildet aber dennoch dieser Ver-

zicht einen Mangel des Buchs. Wenigstens hat

der Ref. cs doch als Schaden empfunden, dass

nicht wenigstens einiges, das Allernoth wendigste

davon, beigebracht worden ist. Eine in aller

Kürze gegebene Uebersicht über die Situation

des h. Landes, wie sie i. J.
1100 sich bot,

würde doch wohl die meisten Leser sch* zu

Danke verpflichtet. haben. Zumal R. eben erst

mit der Jahreszahl 1100 cinsetzt, genauei mit

dem Ableben Gottfrieds von Bouillon am 1?. Juli

1100, weil ja erst sein Bruder und Nach! >lger

Balduin den königlichen Titel annahm, wal rend

Gottfried sich mit dem eines „Protektors d :s h.

Grabes“ begnügt hatte. Aber das ist doch wohl

eine Uebcrtreibung des formellen Gcsichtspi skts,

denn das thatsächliche Geburtsdatum des K inig-

reiehs Jerusalem fällt doch immer zusamme mit

der Einnahme der h. Stadt durch die Kreuz! ihrer

und dein Entschluss, darin zu bleiben, also dem

15. Juli 1099, also dass wir im Sommer 1 :eses

Jahres das HOOjährige Jubiläum dieses H ‘-•bes

zu feiern haben werden.

Auch sonst hätte etwas mehr Kulturgcsc ichte

doch sehr wohl gethan. Wohl stehen j
die

äusseren Ereignisse in der Entwicklung ener

Kreuzzugsstaaten weitaus im Vordergrund. Vbcr

immer ist doch auch hier eine innere En .'ick*

lung vorhanden, von der jene durchaus abl ngig

sind. Nicht freilich in erster Linie vo der
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Entwicklung des jungen Königreichs selbst, son-

dern mehr noch der seiner muhammedanischen

Nachbarländer und der christlichen Heimatbstaaten,

aus denen cs seine Kräfte bezog. Dass von
dieser Entwicklung ganz abgesehen sei, soll ja

nicht gesagt werden, vielmehr finden wir da

und dort kurze und meist um so treffendere Hin-

weisungen darauf. Nur sind diese vielleicht etwas
zu versteckt und auch etwas zu spärlich. Dem
Ref. wenigstens ist das um so mehr zur Empfin-
dung gekommen, je mehr er an solchen Stellen

sich meist der Uebereinstimmung in der Auf-
fassung dieser Zusammenhänge freuen durfte.

Das gilt auch von der Darstellung der maass-
gebenden Faktoren bei einzelnen Hauptereignissen
der Kreuzzüge. So, um nur ein paar zu nennen,
bei der Untersuchung der Frage, wen die Schuld
an dem Misslingen des Zuges gegen Damaskus,
der Hauptunternehmung des sog. zweiten Kreuz-
zugs, trifft. Wie schon Wilken sieht auch R.
die Schuld der orientalischen Christen, der Fürsten
und Barone des damals eines mündigen Ober-
haupts entbehrenden Königreichs Jerusalem, als
erwiesen an, und zwar hält er, abweichend
7,1 R- von Kugler, die Wirkung des muhammc-
dänischen Geldes, also Bestechung, für durchaus
wahrscheinlich. Besonders einleuchtend ist dann
wieder die Darstellung des verschiedenen An-
** der betreffenden Faktoren am Verlust von
Jerusalem unter Saladin gehalten: hier ist di«

errätberei" des Grafen von Tripolis gegen
“ber 'in 'J<: r «eiliger Darstellung nuf ein sehr be
sctrorlenes Maass eurückgcführt. Noch unbe
mgter wird man sodann den Ausführungen dei

.

5 ““cr das Ergebniss des Kreuzzuges Fried
r« s l. zustimmen müssen bezw. seiner Antwor
*2 d 'e Frage, ob hier wirklich von einen

’lj** d 'e Rede scin kilnn - Der Vf- be
.
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enn man die Menge der Hindernisse, die den
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und trotzdem fortwährend in unverantwortlicher
Zwietracht sich gegenseitig zerfleischenden —
'Frömmer des im Anfang so hoffnungsvollen Rei-
ches noch ihr Leben fristen würden. Entschie-
den aber war diese Frage mit dem Aufkommen
einer eigentlichen militärischen Macht unter den
Muhammedanerstaaten, mit der Schaffung eines

(im Unterschied von dem ungenügenden Semiten-
thum) aus einem unverbrauchten ebenbürtigen
Material errichteten kriegerischen Elitekorps,

wie es durch Bibars und schon dessen Vorgänger
den (Aibek) Malik Moezz, in den Mamelucken er-

stand. Wie schon Ranke gethan hat, lässt

auch R. der welthistorischen Grösse eines Bibars,

so wenig die grausame Rücksichtslosigkeit dieses

einstigen »Sklaven neben «lern Edelsinn eines

Saladin bestehen kann, alle Gerechtigkeit wider-

fahren. Auf der anderen Seite ist den sitt-

lichen Faktoren, d. h. hier wieder in negativem

Sinn, der egoistischen Zerfahrenheit, der zuneh-

menden Muthlosigkeit, zumal aber auch der

steigenden Sittenlosigkeit der Bevölkerung der

Kreuzfahrerstaaten an Haupt und Gliedern, ihr

volles Gewicht bei der Frage nach den eigent-

lichen Gründen des Untergangs gelassen: beson-

ders bei Betrachtung der letzten Katastrophe

von Accon. Nur eins habe ich in der Aufzäh-

lung dieser Faktoren vermisst: eine genügende

Werthung des Zahl cn- Moments, d. h. des

sozial -statistischen Aufbaus jener Kreuzfahrer-

staaten. Mit Recht wird dieses Moment von den

Historikern der Gegenwart, so der Lamprccht-

schen Schule, in steigendem Maass beachtet.

Ich bin überzeugt ,
dass ihm in der Geschicht-

schreibung der Zukunft noch ein grösseres Recht

zuerkannt werden wird, als selbst von dieser

Seite geschieht. Auch bei den Kreuzfahrer-

staaten im Orient war dieses Moment doch

schliesslich ausschlaggebend. Denn man wird

sagen dürfen, dass jene Staaten, so ausgezeichnet

kriegerische Kräfte sie auch von Anfang und

durch das ganze erste Jahrhundert besassen,

doch von Anfang an verloren waren, wenn es

nicht gelang, einen eigentlich produktiven Unter-

bau zu schaffen, die kriegerisch - ritterlichen

Elemente in eine ernsthafte Kolonistenbevölke-

rung zu verwandeln oder doch mit dem an-

sässigen landbebauenden Element einen Ausgleich

zu schaffen und dann für dessen möglichste

Vermehrung Sorge zu tragen. Freilich ist

die Frage nach der zahlenmässigen Vertbeilung

der verschiedenen Bevölkerungselemente vielleicht

eine der allerschwierigsten in der mittelalterlichen

Geschichtschreibung und vollends bei jenen eines

engeren Zusammenhangs mit Vergangenheit und

Zukunft entbehrenden Kreuzfahrerstaaten. Darum

sind wir aber doch nicht weniger überzeugt,

dass in der Ausfüllung dieser Lücke die Haupt-

arbeit liegt, welche die Zukunft noch zu leisten

haben wird. Uebrigens fehlt es auch nach dieser
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Richtung im vorliegenden Buche nicht an man-

cherlei Materialien, zumal in den Anmerkungen,

nur dass hier die Zahlen meist ohne weitere

Prüfung und Entscheidung ncbeneinandcrgcstellt

sind. So steckt überhaupt in dieser Geschichte

noch eine Fülle von Material nach den verschie-

densten Seiten, das der näheren Verarbeitung

und zumal auch der Popularisirung noch harrt.

Daran mag die zukünftige Arbeit anknüpfen.

Denn für die wissenschaftliche Erforschung des

Kreuzzugszeitalters wird das Werk R.s immer
eine Fundgrube ersten Ranges bleiben, deren Be-

nutzung durch die vortrefflichen beigegebenen Re-
gister nicht wenig erleichtert wird, und wird zum
Ausgangspunkt aller weiteren Beschäftigung auf

dem einschlägigen Gebiet dienen. Die deutsche

Wissenschaft kann stolz darauf sein, und unser

Wunsch wäre nur, dass unser deutsches Vater-

land für derartig hingebende Arbeit auch die

rechte Anerkennung fände damit, dass es solche

Männer an einen Platz stellt, wo sie ungehemmt
von anderweitiger Berufsarbeit ihre volle Kraft im

Dienst der wissenschaftlichen Forschung zu ent-

falten im Stande wären.

Eine Reihe von Druckfehlern und kleineren

Vcrstössen, an denen es in einem so umfang-
reichen Werke nicht fehlen kann, behalten wir
uns vor, dern Vf. direkt zur Verfügung zu stellen,

statt den Leser hier unnötbig zu behelligen.

Grossaltdorf. Julius Gmelin.

Heinrich Ulmann, Ueber die Memoiren des
Fürsten Adam C'zartoryski. [Wiss. Beil. z. Vor-
les. -Vcrz. d. Univ. Greifswald. Mich. 1898.1 Greifs-

wald, Jul. Abel. 1898. 48 S. 8“

Es handelt sich um wichtige diplomatische
und psychologische Probleme in diesem kleinen
Schriftchcn. Im Begriff, den Beziehungen Preussens
zu Russland in den ersten Regierungsjaliren des
Kaisers Alexander nachzuspüren und sie gegen-
über schwankenden Anschauungen neuerer For-
scher urkundlich darzulegen, musste der Vf. der
Frage über Werth, Verhältnis und Glaubwürdig-
keit der Memoiren Adam t’zartoryskis nahe
treten. Schon allein der Umstand, dass alle in

Betracht kommenden Staaten, Preussen, Russ-
land, Frankreich, das ganze europäische Staaten-
system sich im ersten Lustrum unsers Jahrhun-
derts in einem anomalen Zustand befanden,
fordert die äusserste Umsicht und schärfste In-
dividualisirung heraus. Wie aber wird nun erst
das Eindringen erschwert durch die ungewöhn-
lichen Charaktere, welche an der Spitze Russ-
lands stehen und deren Verhältnis zueinander
einen Widerspruch gegen alle natürlichen Vor-
aussetzungen bildet! Zu nicht geringem Theil
beruhen die Missverständnisse früherer Forscher
»uf der in der deutschen Historiographie nicht
seltenen Thatsache, dass an die Stelle einer Per-
sönlichkeit eine Abstraktion gestellt und an die-

ser auch dann festgchaltcn wird, wenn beide in

offenem Gegensatz zu einander stehen. Kaum
eines oder das andere gemeinhin uns den Polen

charaktcrisirendc Merkmal passt auf Czartoryski,

und Alexander, die Missgeburt aus dem Feen-

lande der Aufklärung, verhält sich zur Indivi-

dualität des Russen schon gar ohne gemeinsames

Maass. Nur so konnte sich jene fast unnatür-

liche Verbindung zwischen diesem Kaiser und

diesem Minister knüpfen; nur bei der beinahe

völligen Ncutralisirung traditioneller Denkungsart

konnte die wunderliche Erscheinung zu Stande

kommen, dass der den russischen Thron be-

steigende Kaiser einen Polen berief, um die

schwierigen Interessen der russischen Welt-

stellung zu leiten.

Unter solchen Verhältnissen aber musste die

I lerleitung der Antriebe aus nationalen Neigungen

nothwendig zu schiefen Auffassungen führen.

Unser Vf. hat unzweifelhaft Recht, wenn er die

gemeinhin dem Polen nicht ohne Grund zuge-

schriebene Vorliebe für Frankreich wenigstens

für die Zeit seiner Ministerschaft bei Czartoryski

in Abrede stellt und damit zu dem Ergebniss

gelangt, dass es ein Irrthum sei, seine Politik

in den Jahren 1 802 bis 1 806 als eine miss-

lungene Anticipation der Politik von Tilsit zu

qualifiziren. Gerade darin hob er sich von

den meisten seiner Nationalgenossen ab, dass er

tbatsächlich keine Hinneigung für Frankreich und

für eine Theilung Europas mit Napoleon in sein

Amt mitbrachte, weil er, getreu dem Sonder-

programm der „Familie“, d. i. des Hauses Czar-

toryski, die Rctnblirung seines Vaterlandes ledig-

lich unter russischer Herrschaft sich zu denken

vermochte und ein Einverständniss Russlands

mit Frankreich der Durchführung dieses seines

Lebensideals hinderlich und nachtheilig fand. In

seiner eben individuellen Auffassung bestand kein

Konflikt zwischem russischem und polnischem

Interesse und gab es eine Möglichkeit, beiden

zu gleicher Zeit zum Triumph zu verhelfen. Frei-

lich bedurfte es bei der unverlässlichen und

schwebenden Willensrichtung Alexanders allerlei

Inkrustationen der ins Auge gefassten Ziele,

denen eine in allen Lichtern der Menschheits-

beglückung opalisirende Hülle umgethan werden

musste, um ihn für sie zu gewinnen. Darin

aber findet der Vf. ganz vornehmlich die I en-

denz der Czartoryskischen Memoiren, darzulegcn,

wie sich seine auf sein patriotisches Sonderinter-

esse hinzielende oder dieses mit begreifende

Politik den eigentümlichen Auffassungen und der

Eigennatur des Kaisers anzupassen und nach

solchem Maasse zu strecken hatte. Der Kaiser

Alexander, meint der Vf., ist der eigentliche

Mittelpunkt der Darstellung, welche, indem sie

diesen bewegenden Einfluss in den Vordergrund

stellt, den von Russen und Polen aus verschie-

denen Gesichtspunkten gegen die ministerielle
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Politik gerichteten Tadel zu widerlegen oder

mindestens durch Erläuterung abzuschwächen
sucht. Seine Politik Frankreich wie Preussen

gegenüber hätte Czartoryski richtig dargestellt,

dagegen habe er in der Schilderung des Ver-
haltens Russlands gegen Oesterreich und Eng-
land behufs Verschleierung seines Antheils an

der Schürzung der dritten Koalition sich Ver-
schiebungen erlaubt, für welche ausserhalb der
tendenziösen Absicht kein Grund anzugeben
wäre. Es ist schwer, der bisher nur durch
Andeutungen begründeten Anklage ganz zuzu-
stimmen, aber bis auf weitere Ausführung will

mich die Kritik hier ebenso überscharf bedünken,
wie in Betreff des angeblich „sehr komplizirten,
urkundlich nachweisbaren Irrthums“ über die
Entlassung Panins. Beide Fälle aber und einige
andere untergeordnete ‘Ausstellungen können
doch im Wesentlichen die Glaubwürdigkeit und
den Quellenwerth der Memoiren nicht erschüttern.
Mit diesem durch scharfsinnige Erwägung ge-
wonnenen Ergcbniss wird der Vf. in seine be-
absichtigte allgemeinere Untersuchung eintreten,
der wir mit um so lebhafterem Interesse ent-
gegensehen, als wir ja gewohnt sind, von seiner
Hand nur tief Durchdachtes, behutsam Krforschtes
von echtwissensehaftlichem Gepräge zu empfangen.

Brralau
- J. Caro.

Geographie, Länder- und Völkerkunde.

Elard Hugo Meyer, Deutsche Volkskunde.
Strassburg, Kurl J. Trübner, 189S. VI u. 362 S.
P- S

3
mit 17 Abbild, und einer Karle. M. 6.

Das vorliegende Buch, das aus akademischen
»lesunget hervorgegangen ist, will kein er-
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, also ursprüng-

lichem Nomadenthum der Germanen, von dem
man heute schon gar nicht mehr sprechen sollte,

nachdem bereits für die nordische jüngere Stein-
zeit, die der Hauptsache nach vor 2000 v. Chr.
anzusetzen ist, Ackerbau mit Weizen, sechszeili-

ger Gerste und Hirse unumstosslich festgestcllt

worden ist. Die materia inforniis, aus der nach
I acitus die Germanen ihre Häuser herstcllten,

ist nicht als ‘eine unförmliche .Materie’ zu ver-
stehen, sondern als ‘ungestilltes nicht fein be-
arbeitetes RaumateriaP, ja der Zusammenhang der
Stelle beweist, dass geradezu Holz gemeint war.

Die Frage, wie viel Raum einzelnen Gegen-
ständen zugemessen werden sollte, war bei dem
vorliegenden Werke gewiss nicht immer leicht zu

lösen. Unter dem Eindrücke, den das jährlich

Ende Juli sich wiederholende grosse Salzburgische

Rangkeln auf dem Hundsstein bei mehrmaligen
Besuchen immer wieder auf mich machte, halte

ich den Abschnitt über die Kampfspiele für allzu

dürftig. Auch wird darin nicht scharf genug
zwischen Raufereien und den an Regeln gebun-
denen Ringkämpfen geschieden. Dass diese

Spiele verschwinden oder auch nur zurückgehen,

kann ich für Salzburg und Tirol wenigstens mit

Bestimmtheit in Abrede stellen. Dort sind übri-

gens ‘Stieren’ und ‘Hufen’ nicht gleichbedeutend

mit ‘Rangkeln’, sondern Bezeichnungen für be-

stimmte Würfe des Rangkelns.

Gewiss wäre es aber auch der Wunsch des

Vf.s gewesen, über Manches ausführlicher sprechen

zu dürfen, und wenn er, der Mytbologc von Beruf,

dem mythologischen Abschnitt keinen das Gleich-

maass des Ganzen störenden Umfang eingeräunu

hat, so verdient diese Sclbstbeschränkung schon

unsere Anerkennung. Freilich befremden gerade

in diesem einige Aufstellungen; so die Behaup-

tung, dass nicht nur Frau Holle und Holda in

Norddeutschland, sondern auch Frau Bertha in

Süddeutschland, die Weisse Frau in Gesammt-

deutschland die frühere Hauptgöttin darstelle.

Ganz undiskutirbar ist dies vielleicht nicht, aber dass

der Name Bertha erst aus dem der Perchtenuachl

geflossen ist, wie aus Epiphania jener der wesens-

gleichen italienischen Befana, wird jetzt mit Recht

schon allgemein angenommen und darauf hätte,

um Missverständnisse auszuschliessen, hingewiesen

werden sollen. Oder hält ihn Meyer immer noch

für heidnisch wie in seiner germanischen Mytho-

logie ?

Die Bemerkung, dass eine der drei gelegent-

lich unter die Heiligen aufgenommenen Schicksals-

frauen, die Einbet, auch Iiel heisse und in das

Todtenreich einführe, muss grosses Misstrauen in

die Zuverlässigkeit der Quelle wachrufen, aus

der M. dies geschöpft hat. Auch von Frau

Holle in Oberösterreich — wo sie gänzlich un-

bekannt ist — sollte (S. 158) nicht die Rede

sein. Doch liegt liier vielleicht nur ein Sdireib-

oder Druckfehler für „Oberschiesten“ vor, wie
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S. 70 vom ‘oberösterrcichischcn Gesenke' clie

Rede ist statt ‘oberschlesischen’ (?)

Wie schlüpfrig das Gebiet jeder Mundart

sogar für den Sprachgelehrten ist, der ihm nicht

von Haus aus angehört, lässt sich oft beobach-

ten, und ganz ohne Straucheln hat auch M. den

Abschnitt Wolkssprache und Schriftsprache’ nicht

zu Ende gebracht. Jeder Bayer wird erstaunt

sein über das Wort Lcittdl, das ihm in den Mund
gelegt wird; er spricht es nicht mit dunklem,

sondern hellem, d. i. umgclautetem a. Ebenso-

wenig ist es richtig, dass in Oesterreich Flasch

gesagt wird für Fleisch. Nur das Wienerische

hat ein helles a für oa der übrigen Mundart (=
mbd. ei und ausserdem uo vor Nasal), also hass.

Mäm, Ddno für hoass, J\foatn. Doano, mhd. heiz,

tttuome, Tuonouwe. Man sollte also in Wien
allerdings Fldsch, auf dem Lande aber Floasch

erwarten; gerade dieses Wort hat jedoch aus-

nahmsweise allgemein die schriftdeutsche Form
Fleisch angenommen wohl durch den Einfluss von

Gebet und Predigt; es ist also in der öster-

reichischen Mundart eigentlich ein Lehnwort aus

dem Schrittdeutschen und darum ungeeignet, als

Beispiel für diese zu dienen. — Den Hunde-
namen Donau, der S. 214 mit Strom, Wasser
zusammengestellt wird, halte ich für volksetymo-
logische Umformung von unverstandenem ital.

donna.

Derartige kleine Mängel thun ja dem Werth
des Buches als Ganzen wenig Eintrag. Ein sehr

fühlbarer Uebelstand aber, der sich überall be-

merkbar macht, ist das Fehlen so gut wie jeden
Hinweises auf die Quellen. Dadurch leidet seine

Brauchbarkeit für jeden, der selbst weiterstrebt,

in hohem Maassc. Kaum auf einem anderen
Gebiete haben wir es mit so ungleichwerthiger
Litteratur zu tbun wie auf dem der Volkskunde;
umsomehr verlangen wir, die Gewährsmänner
kennen zu lernen. Auf wessen Zcugniss gründet
sich beispielsweise die Behauptung: ‘Auch in der
schönen Ramsau mitten im tanzfreudigsten deut-
schen Stamme, dem bayrischen, haben an den
drei einzigen Tanztagen des Jahres oft alle Buben
zusammen nur drei oder vier Tänzerinnen, weil
die meisten Mädchen dort nicht tanzen können’?
Jedenfalls ist die Behauptung falsch. Von ‘drei

einzigen I anztagen weiss dort niemand etwas,
und wie lustig es gerade in der Ramsau bei
jeder Musik hergeht, und dass dort an guten
und sauberen Tänzerinnen nie ein Mangel ist,'

darüber sind die Burschen der Umgebung eines
Sinnes. Auch der Satz: ‘Im bayrischen Gebirge
wird jede Ledige, die ein Kind gehabt, vom
Tanze weggewiesen, ’ ist wenigstens für das
Berchtcsgadner Land nach den von mir einge-
zogenen Erkundigungen ganz unrichtig. Und ist

er lür das übrige Oberbayern zutreffend ? Ich
kann mir nicht denken, dass es dort so ganz
anders gehalten wird als bei den Stammes-

genossen in den österreichischen Alpen. Aller-

dings darf im Salzkammergut — und auch wohl

anderwärts — ein solches Mädchen bei der

Frohnleichnamsprozession die Marienstatuc nicht

tragen, und so soll es einmal vorgekommen sein,

dass in und um St. Gilgen nicht vier starke

Mädchen dieser Ehre würdig gefunden werden

konnten. Das ist aber doch etwas ganz anderes.

Trotz alledem ist ein Erfolg des Buches

wünschenswerth und ich glaube auch gesichert.

Für den Fall einer Neuauflage würde ich dem

Vf. noch empfehlen, schwerer verständlichen

mundartlichen Ausdrücken Erklärungen beizu-

fügen. Mancher nicht gerade sprachwissen-

schaftlich gebildete Leser wird ein Wort wie

Erfexe nicht verstehen und doch das Verlangen

tragen, etwas über seine Herkunft zu erfahren.

Wien. Rudolf Much.

Staats- und Sozialwissenschaften.

Umberto Benigni, Die Getreidepolitik der

Päpste. Nach den Quellen bearbeitet. Nach dem

Originnlmanusknpt ins Deutsche übertragen von

Raymund Birner, mit Vorwort und Schlusswort

hgb. von Gustav Ruhla nd. Berlin, Wilhelm

lssleib (18981. VII u. 125 S. 8-». M. 2.

Schon bald nach Erscheinen meines für die

„Acta Borussia“ 1896 geschriebenen Bandes

über: „Die Getreidehandelspolitik der europäi-

schen Staaten vom 13. bis zum 18. Jh.“ hörte

ich, dass das Kapitel, welches die päpstliche

Getreidepolitik behandelt, in katholischen Kreisen

nicht befriedigt habe, und dass die Absicht be-

stehe, eine mit der meinen konkurrirendc Dar-

stellung nach den Akten des vatikanischen Archivs

erscheinen zu lassen. Sie liegt vor in dem

obengenannten Buche des römischen Priesters

und Professors Benigni.

Wenn ich, gestützt auf das Zeugniss fremder

Beobachter, Päpste, wie Innocenz X. oder

Clemens XIV., für die Schäden der päpstlichen

AnnonarVerwaltung persönlich glaubte verant-

wortlich machen zu müssen, wenn ich nach den»

mir zugänglichen Material der Ansicht sein musste,

dass nur wenig Päpste gegen die unredlichen korn-

spekulationcn ihres Beamtenthums eingeschritten

seien, so hat mich die Schrift B.s, die die Politik

jedes einzelnen Papstes nach den Urkunden zu

verfolgen in der Lage war, davon überzeugt,

dass zweifelsohne nicht die Minderzahl, sondern

die Mehrzahl der Päpste versucht hat, die Miss-

bräuche, deren sich ihre Umgebung schuldig

machte, aus der Welt zu schaffen, freilich, wie

B. immer wieder betont, mit äusserst geringem

praktischem Erfolge.

Abgesehen von dieser persönlichen Ehren-

rettung der Päpste bestätigt und bekrältigt R
durch seine Forschung und seine archivalische

Nachprüfung in allen Stücken die Ergebnisse
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meines Buches, er wiederholt meine Auflassung

der päpstlichen Gctreidepolitilc als einer Politik

der Begünstigung der herrschenden Kommune
auf Kosten des Landbaues, er nennt sie ebenso

wie ich eine Politik billiger Getreide- und Brot-

preise zu Gunsten der hauptstädtischen Bevölke-

rung, er schildert in gleicher Weise
,
wie es in

meiner Schrift geschehen, die Folgen dieser

Politik für die Landwirtschaft, und er verschweigt

endlich nichts von den Missbrauchen des Beamten-

thums, der Verwandten und der Vertrauensmänner

der Päpste und der Kardinale, die leider mit

dem Annonarsystem der Curie bis in unser Jahr-

hundert hinein eng verbunden erscheinen. Er
tadelt fast mit schärferen Worten, als ich es

that, denKomwucher der Schwägerin Innocenz’ X.,

die „enormen Unterschlagungen“ des Annonar-
präfekten Bischi unter Clemens XIV., die „skan-

dalösen Wirren des italienischen 'Panama 1

unter

Pius IX.“, die Spekulationen und unlauteren

Geschäfte der Brüder des Kardinalstaatssckretärs

Antonelli.

Eine eingehende Besprechung des B.sehen
Huches behalte ich mir für das Juliheft von Schmollers
Jahrbuch vor, worauf ich an dieser Stelle hin-

weisen darf.

Berün - Wilhelm Naude.

Rechtswissenschaft
Ludwig Schiffner, Pflichtteil, Erbenausgleichung

und die sonstigen gesetzlichen Vermächtnisse
nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch für das
Deutsche Reich. [Abhandlungen zum Privatrecht
und Zivilprozess des Deutschen Reiches. Hgb. von
Otto Fischer. Bd. I, H. 3.] Jena, Gustav Fischer,
W7. XH u. 192 S. 8°. M. 5.

ln einer Zeit, in der die Gesetzgebung zu so
grosser Entfaltung gelangt wie jetzt, findet die
t euretische Darstellung ein reiches Arbeitsfeld,
as Deutsche Bürgerliche Gesetzbuch hat eine

Keihe von Monographien und selbst schon Dar-
stelungen, die den ganzen gewaltigen Stoff um-
spannen wollen, hervorgerufen. Von den letzte-

dic
’

.

die in cingehcnder Arbeit wissen-

de
a riehen Werth in Anspruch nehmen dürfen,

cgreil lichenv eise noch nicht bis zur Vollendung
'orgeschritten. Es gilt vor Allem, zunächst durch
swgfatige Einzelarbcit den Inhalt des grossen
J«ctzeswerkes bis in seine feineren Verzwei-
g ngen zu verfolgen und zu erschöpfen. In die-

?.
un te *sl zum Theil schon Vortreffliches

^'e ausgesprochene Befürch-

^ -.eKodinkation werde die Rechtswissen-

j. p
C

widerlegt. Erfreulich ist es,
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lian ‘slen u°d Germanisten auf diesem
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IC*1 Regnen; erfreulich, dass nicht
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eilt un(1 bethätigt wird. Einen Be-
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aS ctzlere Mietet die vorliegende Schrift,
wein Verfasser einen Oesterreicher hat.

Aus der Feder des gleichen Vf.s erschien be-

reits vor vier Jahren eine Schrift, die es sich zur

Aufgabe machte, bestimmte eigenartige Erschei-

nungen des Privatrechtslebens unter einheitlichem

Gesichtspunkt zusammenzufassen, Erscheinungen,

die sich theils im Erbfolgerecht, theils im Fa-

milienrecht zeigen. Jene Schrift führt den Titel

„Die sog. gesetzlichen Vermächtnisse“. Der hier

aufgestellte Begriff war vorher nicht fremd, aber

eine systematische Behandlung hatte er bisher

nicht erfahren. Wr
as vom Vf. damals hauptsäch-

lich für römisches und österreichisches Recht

nachgewiesen werden sollte, will die vorliegende

Schrift für das neue deutsche Recht feststellen.

Das Eigenartige der sog. gesetzlichen Ver-

mächtnisse liegt in ihrer Mittelstellung zwischen

gesetzlicher Erbfolge und Singularvermächtniss.

Ihres Berufungsgrundes wegen neigen sie sich

zur ersteren, ihrer Wirkung wegen zum letzteren.

Die Berufung ist unabhängig vom Willen des Erb-

lassers, ihre Wirkung bedeutet einen Singular-

erwerb erbrechtlicher Art, der eine allgemeine

direkte Schuldenhaftung des Empfängers aus-

schlicsst.

Der Vf. theilt seine Darstellung in zwei Theile.

Umgekehrt wie bei der früheren Arbeit geht der

spezielle Theil dem allgemeinen voran. Im erste-

ren werden die einzelnen Fälle aufgezählt, in

denen nach der Annahme des Vf.s ein gesetz-

liches Vermächtnis vorliegt. In diesem Zu-

sammenhänge wird erörtert die Lehre vom

Pflichttheil und von der Erbenausgleiehung (§§ 1

28). Es wird gesprochen von der durch

§ 1 30 1 BGB. gegebenen eigentümlichen Stellung

der Verlobten bezüglich bestimmter Gaben (29),

vom ehelichen Voraus (30), von gesetzlichen Ver-

mächtnissen, die sich im Zusammenhänge mit der

fortgesetzten ehelichen Gütergemeinschaft (31)

und der Ehescheidung (32) ergeben sollen
;
vom

Dreissigsten (33); von dem durch § 1963 BGB.

der Schwangeren eingeräumten Anspruch (34),

von Verhältnissen, die sich beim Anerbenrecbt

(35) und gegenüber der Habe der in öffentlichen

Pflegeanstaltcn verstorbenen Pfleglinge zeigen

können.

Es ist hier nicht der Ort, eingehend die

Frage zu erörtern, ob der Vf. mit der Abgren-

zung der Fälle das Richtige getroffen, oder ob

er nicht vielmehr die Grenzen zu weit abgesteckt

habe. Die mehrfache Aehnlichkeit mit den wahren

Vermächtnissen ist nicht zu leugnen. Aber sollen

sich die Dinge nicht verschieben, so muss doch

der Begriff des gesetzlichen Vermächtnisses auf

die Fälle beschränkt bleiben, in denen die für

die wahren Vermächtnisse geltenden Grundsätze

rein zur Durchführung kommen. Fasst man den

Begriff in diesem engeren und eigentlichen Sinne,

so bleiben nur zwei FäUe übrig: der eheliche

Voraus 5 l')3ü BGB. und die Verpflichtung des

Erben, die Familienangehörigen, die vom Erb-
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lasser ihren Unterhalt empfingen und zur Zeit

seines Todes zu dessen Haushalt gehörten, noch

30 Tage danach in ihrer bisherigen, ihnen gün-

stigen Lage zu belassen, § 1969 BGR. Beide
'

genannte Paragraphen des BGB. erwähnen aus-

drücklich, dass hier die Vorschriften über die Ver-

mächtnisse entsprechende Anwendung finden sollen.

Der allgemeine Theil behandelt, nachdem eine

allgemeine Würdigung der Einzclfäile gegeben

ist (38), das Wesen dieser Vermächtnisse (39),

ihre Subjekte (40), Anfall und Erwerb (41), ihre

Objekte (42), ihre Unwirksamkeit (43).

In der Einzeldarstellung nehmen die Erörte-

rungen vom Pflichttheil und der Erbenausgleichung

den weitesten Raum ein. Mit Recht. Sie sind

die schwierigsten Partien, die in dem Buche be-

handelt werden.

Das künftige Recht ist kein innerlich neues

Recht. Es baut sich auf dem bestehenden auf.

Diesem geschichtlichem Zusammenhänge verhilft

der Vf. zu vollem Ausdruck, indem er sorgfältigst

auf das jetzt geltende Recht, besonders die grösse-

ren Kodifikationen verweist.

In reichem Maasse ist die einschlägige Lite-

ratur herangezogen. Vielleicht in zu reichem.

Denn fast scheint cs, als hätten diese Angaben
dem Vf. den Platz beengt für die Berührung von

Fragen, die weiter in feinere Einzelheiten hinein-

gehen, und von deren Beantwortung der Leser
bei der erschöpfenden Sachkenntnis des Vf.s

grossen Gewinn hoffen dürfte.

Sehr vortheilhaft für die Durchsichtigkeit der

Darstellung ist ihre Eintheilung in kurze knapp-
gefasste Paragraphen. Wenn es gestattet wäre,
nur noch einen Wunsch zu aussern, so würde
es der sein, dass der Vf. seiner Darstellung nicht

ganz die Stütze entzogen hätte, die eine Bezug-
nahme auf konkrete Beispiele gewährt. Beson-
ders die Lehre von Pflichttheil und Erbenaus-
gleichung enthält überaus verwickelte Dinge.
Schiffner selbst hebt hervor, manche der hierher

gehörigen Paragraphen des BGB. dürften schwere
cruces iuris consultorum werden und bleiben (S. 3).

Klarheit wird da nur zu schaffen sein, wenn die

Darstellung von abstrakter Form möglichst ab-
lässt. Kaum ein anderer Theil des Privatrechts-

systems bedarf so des Lebenshauches, der durch
die Einfügung von Beispielen der Darstellung zu-

strömt, wie das Erbrecht.

Leipzig. Kurt Burchard.

Kunstwissenschaften.

Carl Justi, Winckelmann und seine Zeitgenossen.
-• durchgesehene Aull. I. Bd.: Winckelmann in
Deutschland. II. u. III. Bd.: Winckelmann in
Rom. Leipzig, F. C. W. Vogel, 1898. VI u. 429;
IV u. 374; IV u. 423 S. 8°. Je M. 12.

Justis Winckelmann, der vor 30 Jahren er-
schien, ist längst vergriffen gewesen. Der Autor

hat sich widerstrebend endlich entschlossen, das

Buch noch einmal in die Hand zu nehmen und

den alten Text „in einer gereinigten, reifem, hie

und da schiankern Form“ von Neuem drucken

zu lassen. Nach seiner eignen Aussage hätte er

lieber das Buch gänzlich umgearbeitet gesebn;

es schien ihm, dass die Episoden darin der

bessere Theil seien und dass es durch Kürzung

erst seinen vollen Werth bekäme. Allein er

wusste nicht, wie anfangen, um diese Neuform

zu gewinnen, und so ist das Werk im Wesent-

lichen das alte geblieben. Wir haben Ursache,

uns darob zu beglückwünschen. Das deutsche

Publikum würde eines der eigentbümlichsten Bücher

verloren haben, wenn diese Biographie beschnitten

und der Held aus dem dichten Wald begleitender

Thatsachen und Figuren herausgelöst worden

wäre, die ihn fast zu erdrücken scheinen und

wo man doch keinen Zug missen möchte. Es

mag sein, dass auch ein gewissenhafter Leser,

um seinen Eindruck von dem Buche befragt,

immer zuerst von Schilderungen gewisser Orte

und Gesellschaftskreise sprechen wird, nicht von

Winckelmann selbst. Allein wird das jemals zu

vermeiden sein, wenn man einen Menschen, der

kein Heros ist, auf seinem Gange durch die Welt

verfolgt t

Als ob er eine unersättliche Begier nach dem

Einzelwirklichen und Thatsächlichen gehabt hätte,

ergreift J. jedes verlorne Wort der Ucberliefe-

rung und ruht nicht, bis ringsherum alles Indivi-

dualität und Bild und nichts mehr blosser Name

ist. Das Rom aus der Mitte des 18. Jh.s wird

in seinen geistigen Kreisen nie besser geschildert

werden können, als es hier in den Kapiteln von

der römischen Gelehrtenrepublik, den römischen

Konversationen, der Villa Albani usw. geschehen

ist. Wo man hintritt, regt sichs mit vielfältigem

Leben; Neapel und Florenz bevölkert sich, und

was für eine Kraft der Belebung ist in den Ab-

schnitten wirksam gewesen, die der deutschen

Gelehrsamkeit gewidmet sind. Fast nur im Vor-

beigehen fällt das Licht auf die Städte und die

Denkmäler, und doch enthalten die Bilder aus

dem Dresdner Kunstleben z. B. Züge, die immer

wieder angeführt werden müssen, seitdem die all-

gemeine Sympathie sich jener Epoche mit ganz

neuem Enthusiasmus entgegengeworfen hat.

Diese ganze hundertköpfige Welt ist wach-

gerufen worden, damit der eine Winckelmann

und sein Werk verständlich werde. Von Winckel*

manns Persönlichkeit wollen wir nichts sagen.

Es wird wenige Leute geben, denen er so, wie

ihn
J.

zeigt, einen angenehmen Eindruck macht.

J. nennt ihn „unsern Freund“, aber er veredelt

ihn nicht und hält auch die Stimmungen lest, w (>

Winckelmann wie ein podagristischer römischer

Monsignore Ruhe, Bahaglichkeit und die Genüsse

einer gewählten Tafel als die schätzbarsten Güter

j

der Welt zu empfinden scheint (II, 154). Aber
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auch das Kunstgefühl Winckclmtinns erscheint

nicht als das grosse starke erhellende Licht, vor
dem nichts Halbes und Unwahres bestehn kann:
in der Darstellung J.s wird es begreiflich, dass
er die Poesie Gessners als antik empfinden und
für die fadesten Malereien des Mengs sich be-
geistern konnte. „Bei allen schönen Betrachtun-

gen über alte, und einschneidendem Tadel gegen
neuere Kunst, erscheint Winckelmanns Lehre doch
als Kind ihrer Zeit. Dieser Zeit war die schaffende
Kraft etwas abhanden gekommen, sie suchte nach
Quellen des Lebens und Lichtes in der Vergan-
genheit, aber in ihrer Weise . . Der Genuss des
Gewählten, der Sinn für feine Unterschiede stand
voran; die Kraft, die sich auf eigne Küsse stellt,

das Temperament heisser Naturen waren ihr
fremd . . Geschmack ist der herrschende Begriff
• • cs entstand der Schein, als sei das Thun des
Künstlers nur ein begrenzendes, mässigendes,
oder, wie man so sagte, eine Wahl, geleitet von
Verstand, Empfindung und Geschmack“ (U, 274).

Was den besondern Charakter der Kunst-
geschichte Winckelmanns ausmacht, sind drei
Ö.nge, erstens, dass er sie ganz auf Anschauung
und Empfindung gründet und nicht auf Belesen-
heit; er wollte nicht mir Nachrichten über Künst-
ler zusammenstellcn, sondern eine Kunstgeschichte
schreiben, und er ist überzeugt, dass noch Nie-
mand mit künstlerischen Organen den Stoff be-
handelt habe. Er verband damit eine zweite
neue . rt der Betrachtung, indem sich ihm der
iusammenhang von Kunst und Volk erschloss.
.Wmckelmann war es, der zuerst hinvvies auf
jene Ycrbmdungsfäden, die der Kunst aus dem
Rialen Körper und seinen Gliedmaassen neue
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in den Zusammenhang der abendländischen Geistes-
geschichte hineinstellt, gehört zu den grossartig-
sten Partien des Buches.

Basel. Heinrich Wölfflin.

Notizen und Mittheilungen.

l)er sechste Jahrg. d. Grei fswnldcr Ferienkurse
findet am 10.— 28. Juli d. J. statt, u. umfasst die Facher
Sprachphvsiologie (Prof. Landois), Dtsche Spruche u.
Litt. (Prof. Siebs, Privatdoz. Bruinier), Englisch (Prof.
Konrath, aVlr. Quiggin), Französ. (Mr. Brandin), Religion
(Prof. Cremer), Pädagogik (Prof. Schuppe), Gesch. (Profi'.

Seeck u. Bernheim. Bibliothekar Dr. Altmann), Geogr.
(Prof. Credncr), Physik (Prof. Richarz) u. Botanik (Prof,
Schütt). Auch findet e. Ausstellg bedeutenderer Er-
seheingn d. neuesten dtschen Litt statt. — Anfragen üb. die
Ferienkurse sind mit d. .Adresse: Ferienkurse, Greifs-
wald zu versehen.

Durch Beschluss vom 19. Febr. 1899 hat sich d.

Reichsausschuss f. d. dtschcn Nationalfcstc
zu e. Reichs-Verein f. Vaterland. Festspiele mit
d. Sitz in Berlin erweitert. Sein Zweck ist. unter d.

Deutschen im Reiche u. im Auslande e. grosses Inter-

esse f. d. Hcbg d, Volksgesundg. durch Leibesübgn
wach zu rufen, d. Nationalgefühl zu pllegen u. d. Volks-
feste, in Verbindg mit volksthüml. Kunst, zu veredeln.
— D. Reichs-Verein besteht aus Zweigvereinen und un-
mittelbaren Mitgliedern. — D. Mitgliedschaft wird durch
e. Mindestbeitrag von 3 Mark erworben. Anmeldun-
gen sind an den Stadtrath Dr. Kux in Görlitz zu
richten.

Die Kgl. Akad. d. VVtss. in Amsterdam hat

beschlossen, ihre Vcrhandlgn künftig in englisch.
Sprache erscheinen zu lassen . um sie einem grosseren

Kreis von Gelehrten zugänglich zu machen.

Bei Ausgrabgn auf d. Boden v. Karthago fand

man unterhalb d. oberen Bodenschichten, die Gräber u.

Mosaiken aus d. byzant. Ztalter enthielt, e. Kolossal-

kopf Marc Aurels u. 2 grosse röm. Mosaiken, von
denen die eine d. Venus u. e. Seegefecht, die andere e.

Sauhetze mit bewaffneten Reitern darstellt. In dem
von diesen Mosaiken bedeckten Gewölbe fand man die

Pforte d. Hciligth. d. Juppitcr Ammon. Hier wurden
4 fast vollständig erhaltene, mit Malereien u. Vcrgoldgn

bedeckte .Statuen v. Pricstcrinnen , N Marmorstatuetten

mit Stierköpfen, Bruchstücke von Statuen, e. Statue mit

e. Pferdekopfe sowie viele Votivkugeln u. Meteorsteine

entdeckt, ln d. urpunisch. Schicht fand man 40 Gräber

mit karthag. Töpferwaaren. 2 grosse Masken aus Terra-

kotta, 2 gut erhaltene Straussencicr, Skarabäenhals-

gesoh meide, etwa 30 Kleinodien u. e. Amulctcylinder

aus grnvirtem Nierenstein.

Die russ. geograph. Gesellsch. rüstet c. neue

Expedition zur Erforschg Zen tralasiens aus, zu

der d. Kaiser Mittel zur Verfügg gestellt hat. Sie wird

unter d. Leitg d. Lieutenants Koslow Ende ds. Ms. St.

Petersburg verlassen ‘u. ihren Weg durch d. West-

Mongolei u. d. Wüste Gobi, üb. d. Nanschangcbirge u.

durch das Kukunorgebiet nehmen u. bis zum Oberlaul

d. Gelben Flusses Vordringen. Die Expedit, ist auf 2

Jahre berechnet.

Gelehrte Gesellschaften und Vereine.

Sitzgsber. d. Kgl. Preuss. Akad. d. Wlss. zu Berlin. *)

2. Marz. Sitzg d. phil.-hisL KL Vors. Sckr.: Hr. Vahle n.

Mr. Kekulc von Stradonilz las „üb. c. in Priene

gefundenes Bruchstück einer Porträtstatuette

•) Sondcrabdrtiek« auch der in den Sitzungsberichten er-

schienenen Mitthoilungcn sind vom i. Jan. l »9 ah zum Preise von

0,50 und I M. (mehr als 2 Bogen stark 2 M.J durch die Verlags-

buchhandlung von G. Reimer zu beziehen.
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Alexanders d. Gr.* (Ersch. spater.) Der Vortragende

führt unter Vorlegung photograph. Abbilgn d. Bruchstücks

aus, dass d. Porträtähnlichkeit hauplsächl. durch d. Mün-
zen d. I.ysimachos bestimmt werde, u. durch den Ver-

gleich mit d. Herme im Louvre und mit der Statue d.

Apoxyomenos stilistisch die Abhängigkeit von einem der

Alexnnderportrats von der Hand d. Lvsippos sich er-

gebe. — Hr. Harnack legte eine Mitthcilg üb. *d.

Aposteldecret (Act. 15,29) u. d Blass’ sehe Hypo-
these“ vor. Der Vf. prüft die Blass’sche Hypothese —
Lucas habe die Apostclgesch. zweimal herausgegeben u.

die ältere Ausgabe liege in dem westlichen Texte vor —
an dem Verse Act. 15, 29 u. sucht ihre Unhaltbarkeit

nachzuweisen.

In d. Märzsitzg d. archJolog. Gesellsch. in Berlin

sprach Hr. Oehler üb. d. neue Vcrmcssg im Golfe v.

Tunis, Hr. Conzc üb. d. Lage u. Ruinen d. alten Smyrna
u. Hr. Pernice üb. d. Kothon genannten Gefasse, in

denen er Käuchergcfdssc sieht.

Im Verein /. «/. Gesch. Berlins sprach um 11. März
Hr. Robert Mielke üb. d. kullurgcschichtl. Kntwicklg
d. dtschcn Hauses.

In d. Märzsitzg d. Gesellsch. /. Erdbde in Berlin
sprach Hr. Karl Oestreich üb. s. Reisen in Albanien
u. Nord -Makedonien; Hr. Potonie erläuterte c. Gemälde
einer idealen Landschaft d. Stcinkohlen/.cit.

ln d. Februarsitzg d. Geograph. Gesellsch. zu Mün-
chen sprach Hr. Georg Huth üb. s. Reise zu d. Tun-
gusen am Jenissei.

ln d. Sitzg d. Münchener anthropolog. Gesellsch. am
17. Fcbr. sprach Hr. S. Günther üb. anthropolog. Zeit-

u. Streitfragen d. 16. u. 17. Jh.s.

Personalchronik.
Ernennungen, Auszeichnungen usw..

I. An Universitäten usw.: Der o. Prof, in d.

theol. Kakult. d. Univ. Marburg, Dr. thcol. C. Mirbt,
ist nebenamtl. zum Konsistoriairath beim Konsistorium
in Kassel ernannt worden. — Zum Vertreter d. Univ.
Berlin im preuss. Hcrrcnhnuse ist als Hinschius' Nach-
folger der o. Prof. d. Staatswissenschaften, Dr. Gustav
Sch mol ler, gewählt worden. — An d. Univ. Berlin
hat sich Dr. Rudolf Helm als Privatdoz. f. klass.
Philol. habilitirt. — Zum Direktor d. Bonner Provinzial-
Museums ist Dr. Lehner aus Trier gewählt worden. —
Der Privatdoz. a. d. Univ. Berlin, Dr. Karl Dovc, ist

nls ao. Prof. f. Geographie an d. Univ. Jenü berufen
worden. — In d. jurist. Fakult d. Univ. Leipzig hat
sich Dr. Siber als Privatdoz. habilitirt. — Die neu be-
willigte ao. Professur f. Nationalökonomie an d. Univ. Berlin
wird dem Privatdoz. Dr. Ernst von Halle übertragen.

II. An Gymnasien usw.: Prof. Barth vom Kn-
dettenhnuse in Wuhlstadt ist an d. Hnuptkadcttennnstalt
in Gr. Lichterfclde, Prof. Dr. Lotz vom Kadettenh. in
Karlsruhe an d. Kadettenh. in Wnhlstadt versetzt worden.

Todesfälle:
Der Privatdoz. 1. Gcsch. u. Theorie d. Musik, Dr. Fr.

v. Hausegger, am 24. Febr., im 67. J., in Graz; der
Prof. d. Gesch, Dr. Johann v. Weiss, am 8. März, i.

76. J., in Graz; der Mineraloge u. Alterthumsrorschcr Dr.
t-harles Fortnum, am 10. März, 70 J. alt, in London;
der ao. Prof, in d. philos. Fakult. d. Univ. Berlin, Dr.
II. Steinthai, am 14. März, im 76. J.

Neu erschienene Werke,
\om 8. bis IS. Marz in der Redaktion ein geliefert,

Aars, Kr. B. -R.
, The Parallel Relation between tlv

bou! and the Body, [YidcnskabsselskabeLs Skriftcr. 11
Hist.-hlos. kl. 189k. Nr. 7.| Christiania, Dybwod Komm
apokryphen, D.. u. Pseudcpigraphcn d. A. T.s

. n
V ‘ E* ,<uutzsch - "—10. Lief. Freiburj

i. B., Mohr (Siebeck). M. 2

Behaghel, O.. D. Gebrauch d. Zeitformen im konjunk-

tiv. Nebensatz d. Deutschen. Paderborn, Schöningh.

M. 4.40.

Beiträge z. Statistik d. Stadt Frankfurt a. M. N. F.

Ergänz.- Bl. 5 u. 6. Hgb. durch das Statist. Amt.

Commentariorum in Aratum Reliquiae. Ree. E.

Maass. Brl., Weidmann. M. 30.

Coym. J., Gcllerts Lustspiele. [Palästra, hgb. v. A.

ßrandl u. E. Schmidt. II.] Brl.. Mayer & Müller. M. 2,40.

Dictionnairc militairc. Kncyclopcdie des Sciences

inilit. redigee par un comilc d’ofhciers de toutes armes.

13* livr. Paris u. Nancy. Berger-Levrault. Fr. 3.

Dokumente der Frauen, hgb. von Auguste Fickert.

Marie l.nng. Rosa Mavreder. Bd. I, Nr. I. Lpz., Otto

Maier Komm. Jahrg. M. 5,20.

Eisler. R.. Wörterb. d. philosoph. Begriffe u. Aus-

drücke. 2. Lief. Brl., Mittler. M. 2.

Gocring, A., Ueb. d. verschied. Formen u. Zwecke

d. Eisenbahnwesens. Brl., Druck v. Dentcr & Nicolas.

Giilpcn, A. van. Neiikapital. Brl., Walther. M. I.

Günther, J. H. A., A Manual of cnglish Pronunciation

and Gramnmr. Groningen, Wolters. Fl. 2,50.

Guldberg, G., Om reduklionen af de tempuraerc

haglcmmcr hos dcllincmbryoner og orn melkekjcrtlcmes

forste anlieg hos disse.
|
Vidcnskabsselskabels Skriftcr. 1.

Math.-naturv. Kl. 1898. Nr. 12.] Christiania, Dvbwad

Komm.
Gumplowicz, L., Soziolog. Essays. Innsbruck,

Wagner. M. 2.

Haarhaus, J. R.. Joh. Wolfg. v. Goethe. Lpz.,

Keclam. M. 0,60.

Hart, J., D. neue Gott. Florenz u. Lpz., Eugen

Dicdcrichs. M. 5.

Jackson. A. V. W., Zoroastcr, the Prophet of andern

Iran. New York. The Macmillan Company. Geb. Sh. 12. 6d.

Jacobsen, J. P., Gesammelte Werke, übs. v. Marie

Herzfeld u. R. F. Arnold. 3 Bde. Florenz u. Lpz., Eug.

Diedcrichs. M. 10.

Jahn, K., Immermanns Merlin. (Palästra. hgb. v. A.

Brandt u. E. Schmidt. III.] Brl.. Mayer & Müller. M. 3.

Katzer, E., Salus ecclesiae suprema lex! Beitr. z.

Reform d. evgl.-luther. Kirchenwcs. in d. sächs. Obcr-

lausitz. Lpz., Dieterich (Theodor Weicher). M. 2.

Kneib, Ph., D. Willensfreiheit u. d. innere Verant-

wortlichk. Mainz, Kirchhcim. M. 1,20.

Leonhard, R., D. Erbschaftsbesitz. JO. Fischers Ab-

hdlgn z. Privatr. u. Zivilprozess d. dtsch. Reiches. II.

.

] Jena, Gustav Fischer. M. 3,50.

Licbich, Br.. D. Wortfamilien d. lebend, hochdtsch.

Sprache als Grdtage f. e. System d. Bedeutungslehre.

1, 3. Brsl., Preuss & Jünger. M. 1,60.

Luciani, J.-D., A propos de la traduction de la Sc-

noussia. [S.-A. aus Revue nfricainc. Bull, des travnux

de la Soc. histor. algcriennc, 42* annec, no. 231, 4e tn-

mestre 1898.]

Mayer, M. E., Ü. Kausalzusammenhang zw. Hatidlg

. Erfolg im Strafrecht. Freiburg i. B., Mohr (Siebcck).

M. 3.

Müller-Rastatt, C., In die Nacht! E. Dichtcrleben.

Florenz u. Lpz., Eug. Diederichs. M. 2.50.

Novalis* sämmtl. Werke, hgb. v. C. Meissner. 3 Bdc.

Ebda. M. 6.

Petsch, R., Neue Beitr. z. Kenntnis» d. Volksräthsels

(Palästra, hgb. v. A. Brandt u. E. Schmidt. IV.] Brl.,

Mayer & Müller. M. 3,60.

Pinvert, L., Jacques Grevin (1538— 70). Paris, hon-

temoing. Fr. 12.

Pi renne. H., Gcsch. Belgiens. Bd. I. Bis z. Anlang

d. 14. Jh.s. Dtsch v. Kr. Arnheim. Gotha, F. A. ler-

thes. M. 10.

Rcalencyklop. f. protest. Theol. u. Kirche. BcRir.

v. J. J. Herzog. 3. A., hgb. v. A. Hauck. H. osfio*

Lpz., Ilinrichs. Subskr.-Pr. M. 2, Einzelpr. M. 4.

R c u t e r s k iö Id , C. A., Ueb. Kechtsauslcgg. (S.-A. aus Up-

sala Univ. Arsskrift 1 899.] Lpz., Harrassowitz Komm. M.3.
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Holffs, E., D. Theologie als YVissensch. [Hefte z.

.Christi. Welt“. 38.] Freiburg i. B., Mohr (Siebeck).

M. 0,60.

L'axrM.apoitooXoc, M., ’ExxXvjoiaattx&v ftfxaiov tij?

äwtxoAtxf^ ',p8o?o£iou sxxXyjoio? firti too lo^uovto^ viiv iv

ixxXvjofy TOD IIatpiapyEiOM xal iv *KXX4$t. Lpz.,
Harrassowitz Komm.
Sauer, Br., D. sog. Theseion u. s. plastisoh. Schmuck.

Lpz.. Giesccke & Devricnt. M. 30.

Schöningh, Th., D. Stellg d. attributiv. Adject. im
Franzos. [Körtings Xeuphilol. Stud. 7.] Paderborn,
Schünmgh. M. 1 ,60.

Strecker, C., Bemerkgn zum Waltharius. (Jahresber.
d Gymn. z. Dortmund f. d. Schulj. 1898/99.] Dortm..
Druck v. W. Crüwell.

Torp, A., Lykische ßeitr. II. [Videnskabsselskabcts
Skrifter. 11. Hist.-fiios. Kl. 1898 N. 6.] Christiania,
Dybwad Komm.
Uhlig, C., D. Veränderen d. Volksdichte im nördl.

Daden 1852*95. [Kirchhoffs Forschgn z. dtsch. Landes-
u. Volkskde. II, 4.| Stttg., Engelhorn. M. 10.
Waals, J. D. van der, D. Kontinuität d. gasförmig.

u. flüssig. Zustandes. 2. Aufl. l.Th. Lpz., J. A. Barth.
Wolfflin, H„ D. klassische Kunst. E. Kinführg in
«Lalienische Renaissance. Münch.. Bruckmann A.-G.

Geb. M. 10.

Zorn, Ph.. Bismarck. Rede, gehalt. bei d. Gedacht-
d - Königsberg. Univ. Brl., Heymanns Verl.

Zeitschriftenschau.

Theologie und Religionswissenschaft.

BK,u 24. 3. E. Haupt, D. Protestant.*"* m Jerusalem. - E. I.echeroann, i). Amerika-* - U. Koch, Moderne Kunst in München, 1898.
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^scur8lve Ecmarks on the

Folklore in sLeu,
Li,0,nl ' “ G. E. D'l'enha,

~ V. S. Vjvikar k
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.' The loll5c »nJ the rat.

C' T'">ple
No‘" on '«"ratha Folklore. - K.

Maratha \hrhjlj*
a"d BaiUarderc. — B. V. Shaslri,

!rewn s I'roces^on
” H'*h Llfe’ Sudrn < nsle - HriJ<: -

£’"' »• l'pus./' n| ““ff;
Marth.. Gack. u. dtsche

«tau,
Entwickii, .

u‘ H. I. E. Lummcrt. I). ge-^ »us oLt *™ch- «Ä - Fr. Blass.ox) rhynchos tAristoaenos, Alkman (?),

Sappho). — O. Rossbach, Gricch. u. röm. Bildnisse.“ E. Mogk, Dtsche Volkskde. — A. Wernickc. D.
Organ isat. d. höh. Schulwesens in Preussen. — E. Fa-
bian, D. Krrichtg e. Alumnats an d. Zwickauer Schule
(1544). — A. Biese, D. Aufgaben d. I.ittgcsch. — A.
Weinberg, D. Gesundhcitspllege beim Mittclschulunterr.

Geschichte.
Forschgn z. brandenburg. u. preuss Gcsch. 12, I.

G. Schmoller, Vier Briefe üb. Bismarcks volksxvirth-
schaftl. u. soziatpolit. Stellg u. Bedeutg: Gedanken u.
Erinnerungen von Otto Fürst von Bismarck. — G.
Küntzcl, D. Entscndg d. Herzogs v. Nivernais an d
preuss. Hof i, J. 1755. — E. Friedlacndcr, Blüchers
Austritt aus d. Heere. — R. Leineweber. Morgenstern,
e. Biograph Fricdr. Wilh. IV. — H. Prutz, Analekten
z. Gesch. d. Gr. Kurfürsten. — H. Borkowski, I).

Tagebuch d. Hzgs v. Brnschw.-Lüneburg (1757/56). —
G. Küntzcl. lieb. d. erste Anknüpfg zw. Preuss. u.

Lngld i. J. 1755; Aus d. Korresp. d. französ. Gesandt-
schaft zu Berlin 1752/56. — Th. Schiemann, Von d.

alten Kaisers Verlobgstagc.

Geographie, Länder- und Völkerkunde.

Globus. LXXV, 10. G. Greim, Fortschritte in d.

Erdbebenforschg. ,— D. Erforschg d. verzauberten Mcsa
(La Mcsa encantada) durch F. W. Hodge. — L. Sticda.
D. Anbetg d. Ringelnatter. — A. Passarge, Strausscn-
zucht in Südafrika.

Staats- und Rechtswissenschaft.

Arch. f. bürgert. Recht. 15, I. A. Köhler, D.
Resolutivbedingg. — W. von Secler, Aufrechng bei

e. Mehrh. v. Fordergn nach BGB. § 396. — W. Silber-
schmidt. D. Güterpflege auf Grund d. Vermögens-
beschlagnahme nach d. geltend, u. d. künftig. Reichs-

rcchtc. — J. Goldschmidt, D. Widersprueh geg. d.

Aufrechngserklärg (Anrcchngsbestimmg) im preuss. Allg.

Landrecht u. BGB. u. d. compensatio compensationis.
— Schumacher, D. Artik. 171 d. Einführgsges. z.

BGB. — E. Josef, Erlautergn zu d. Besitzklagen d.

BGB. aus d. preuss. Recht u. d. preuss. Rcchtsprechg.

JHerings Jahrbb. f. d. Dogmatik d. bürgert.

Rechtste

.

2. F. 1Y\ 3. O. Fischer, Von d. subjektiv.

Grenzen d. Rechtskraft.

Allgemeines.

The Athen,cum. March 4. Memoirs of the Verney
Family. — The Biographical Edition of Thackeray. —
A French Exploration of the Niger. — The Globe

Chaucer. — Memoires of the Boevev Family. — The
Literat, of the Mutiny. — The Origin of the Surname
„(-'haucer“. — Dr. Preuschen and the ‘Lausiac History’.
— ‘Scottish Vernacular Literat.'.

Revue critique. 23, 7. La mission lyonnaise d’ex-

ploration commcrciale en Chine. — E. Drerup, Ucb.

d. bei den attisch. Rednern eingelegten Urltdn. — Fr.

Dickamp, Hippolytos von Theben. — J.-A. Guiot de

Rouen, Les trois siecles palinodiques ou Hist, generale

des Palinods de Rouen, Dieppc etc., p. p. A. Tougard.
— A. Li chte nberger, Le Socialisme et la Revolut.

fram;. — E. Reich, Hungarian Literat.

Anzeigen.

jjerlao cmi frriiinniiii §J)iiningli in Uapgrlitmi.
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W. Müller, Exportbuchhandlung, London W.C.,

1 Star Yard, Carey Street,

liefert folgende im Preise herabgesetzten Werke in neuen Exemplaren, so lange der Vorrath reicht,

IraiU'O per I*©*t bei gleichzeitiger Einsendung des Betrags in deutschen und österreichischen

Banknoten und Briefmarken:

Early Letters of Th. Carlyle, edited by C. K. Norton
1814—1826» 1886 3 vots. cloth (publ 18/- ).

10 Mark franko.

Letters of Th. Carlyle, edited bv C. E. Norton 1826—
1836. 1888. 2 vots. Cloth (publ 18/—).

10 Mark franko.

Reminiscences by Th. Carlyle, edited by C. K. Norton.
1887. 2 vols. cloth (publ 12/—). 0 Mark franko.

Correspondence between Goethe & Carlyle, edited by
C. E. Norton, 1887 (pub! 0/-). 6 Mark franko.

Macdonnell, A. A., Camping Voyages on German
Rivers, 1890 (publ 10/6). 6 Mark 50 franko.

Dawson, W. H., Germany & the Germans. 2 vols.

1893 (publ 26/—) für 14 Mark franko.

Beeton Science, Art, Literature, Religion and Phllo-
sophy, Thcoretical and Applied Science: Natural
Historv; Mnnufacturcs, Proccsses, Mochinery, and
Commerce, Literature, the Fine Arts, and Amüse-
ments; Religion. Sacred Books, Doctrines, Churches,
and Sccts: Philosophical Systems, Law and Politics;
with Pronunciation of Name« and Scientific Terms;
New Edition, cnlarged, correetcd, and revised to the
latest date, with several thousand Additional Articlcs,

by G. R. Emerson, 1888 pages, royal 8vo, leather
back, cloth sides ( 1 8s). Ward X* Lock.

9 Mark franko.

Library of Old English Authors (publ 5/— per vol.)
full list on application ä 2 M. 75 franco.

Mermaid Series. The liest Plays or the Old Dramatists,
cach volume containing about 500 pages (publ 3/6
per volume) ü 2 M. 20.

Marlowe, Otway, Ford, Mossinger vols, Heywood.
Wyeherlcy, Beaumont & Fletchcr 2 vols, Congrcvc,

Webster, Th. Middleton 2 vols. Shirley, Dckker, Ben

Jonson 3 vols, Steele, Chapman, Vanbrugh.
Dryden (John)—Complete Works, with Historical, Cri-

tical, and Explanatorv Notes, by Sir Walter Scott,

and Re-editcd, Notes and Appcndiccs by George

Saintsburv, Professor of English Literature at Edin-

burgh University, Library Edition. 18 vols. (publ £9
1 1 s 6d) 1889 IOC* Mark.

Shelley (Perev Bysshe) Complete Poetical Works, the

Text carefully revised, with Notes and a Mcmoir by

William Michael Rossctti, 3 vols, 8vo, top edge gilt

(22 s 6 d) 12 Mark 50.

Shakespeare i W.)—Complete Works, including the

Dnubtful Plays, with the Life of the Author, and

Complete Glossary, &c., the Text revised and edttcJ

bv Rcv. Alexander Dyce, new and improved Edition,

with the Notes printed nt the foot of each page,

illustrated with finely engraved Üroeshout and Strat-

ford portraits. facsimile of the Will, &c., 10 vols,

8vo «publ £ 4 10s) 50 Mark.

Best Library Edlüon of Swift

Swift's (Dean) Works, Complete, with Additional Letter»,

Trncts. and Poems not hitherto publishod. also Notes

and a Life of the Author by Sir Walter .Scott, in

ninctcen handsornc 8vo volumes, gilt tops (publ

£11 8 s). London 1883. 110 Mark.

Wordsworth (Wm.) Poetical Works and Life, edited

by William Knight, LL.D.. illustrated with linc por-

trait and etchings, II large 8vo vols (£8 5s).

Edinburgh 1889. ,
50 Mark.

Wordsworth's (VVm.i Prosc Works, Critical, Ethical,

Political. .Estheticnl, and Literary. edited, with notes

and illustrations, bv Alex. B. Grosart. 3 vols, 8vo

(21s) ' 10 Mark 50.

Meine Buchhandlung ist speziell orgnnisirt zur direkten prompten und billigen Lieferung von
englischen Büchern, neu und antiquarisch, und von englischen Zeitschriften nach der deutschen
Heimat und dem übrigen Kontinent.

Ich nehme deutsche und Österreichische Banknoten und Briefmarken an Zahlungsstatt ohne
Kursvcrlust an; Frankozusendung per Post der meisten neuen Bücher. Ausführliches Zirkular mit

Bezugsbedingungen, Kataloge etc. auf Verlangen gratis und franko.
keferenzen in allen grösseren Städten Deutschlands, Oesterreichs und der Schweiz. Etnplch*

lungcn der hervorragendsten deutschen Gelehrten aller Fächer.
Soeben erschienen: Antiqu. Katalog Nr. 19: Serien, Bibliothekswerke etc.

v r, „ 20 : Nationalökonomie.
Demnächst erscheint: Katalog gangbarer im Preise herabgesetzter englischer Werke,
h.ills Sie jetzt oder später englische Bücher gebrauchen, wird es in Ihrem Interesse sein, sich

direkt an meine Buchhandlung zu wenden. Ich widme der Beschaffung antiquarischer oder im

I reise herabgesetzter Werke ganz besondere Aufmerksamkeit.

Nftch der gemachten Probe erkläre ich gern, dass ich mit Ihrer Lieferung sowohl in

Bezug auf SrliiK lii^koh ftls in Hinsicht der PrelsbereehnniiK im höchsten Grade zufrieden
nn nm Ihr I nternelinien allen, die Bücher von England beziehen, nur empfehlen kann.

Marburg, 1. Mürz 1899. Professor W. Vic tor.
Herausgeber der «Neueren Sprachen“.

V cm nt wörtlicher Hednkteur
: Dr. Richard Ruhme. Berlin. Vertan: Wilhelm Herl z (Bcsscrsche Buchhandlung),

,n *9, Linkstrasse 33/34. — Druck von E. Buchbinder in Neu-Ruppin.
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A nH 17 Berlin, 1. April 1899.

DEUTSCHE LITTERATURZE1TUNG
begründet von Professor Dr. Max Roediger,

herausgegeben

von

Dr. PAUL HINNEBERG.
Verlag von Wilhelm Hertz (Bessersche Buchhandlung),

Berlin W. 9, Linkstr. 33/34.

Krscheint jeden Sonnabend Abonnementspreis
in Imfange von 2—3 Bogen. vierteljährlich 7 Mark.

frei* der citufliurn Nummer 75 Pf. — Inserate die 2 gespaltene Pciitzcilc 30 Pt; bei Wiederholungen und grr.s>cren Anzeigen Rabatt.

ltt*t»Uun^en nehmen entgegen: die Verlagsbuchhandlung. Berlin VV., I.mkMrassc 13IU, sowie alle Buchhandlungen und KaiscrL
lo>iaim:r. hm Deutsche l.mcrarur/citung im in Jer deutschen Postzeitungs - Preisliste für 1999 unter Nr. 1&87 eingetragen.

INHALT:
Th**lo|le uaj RsJigioniwItientohaft.

Wildcboer, Jahvedieast und Volks-
rcligion in Israel. (Ord. Univ.-Prof.
l>r. theol. Friedrich Giesebrecht,
Königsberg.)

I'aradisus Patrum ed. Itedjan.
»Gymn.-Prof. Dr. theul. et phil.
Eberhard Ketllc, Maulbronn

.

)

Philosephis

Stern, Einfühlung und Association.
(Gytm.-Diredor l>ro(. |)r . Mfrcd
Dust, Neuwied.)

ffcHtojIs u.| Linen,urgoichlchie.
#üW e , L.vkischc Studien. I. (Aord.

I niv. l'rof. Dr. /W Kretschmer.
Marburg.)

Aehus Aristides Smyrnaeus ed.
Br. Keil. II. (Ord. l*niv.-Prof. Dr.
n • r - Arnim. Rostock.)

Scl|,1,t|
» Grattius. lOymn.- Ober-

lehrer Dr. Julius Ziehen, Frank-
furt a. M.)

Uhl and, Gedichte. Krit. Ausg. von
K. Schmidt u. Hartmann. (Ord.

;

Univ.-Prof. Dr. Albert Köster, Leip-

zig)

Zwei altfranzosische Dichtun-
gen . hgb. von Schultz-Gora. (Ord. i

Univ.-Prof. Dr. Fhilipp August
Becker . Budapest.)

OsiehioMe.

Beoscmann, Richard Nevtl. (Dr.

Koberl Hollzmann. Strassburg i. E.»

I

Hofmann. Nassauische Kolonisten

auf den südprcussischcn Gütern
Wilhelms von Uranien 1799. (Ar-

j

chivar nm Kgl. Staatsarchiv Dr. A. '

Warschauer, Posen.)

Geographie, Linder* uni Völkerkunde.

Lichtwark, Hamburg. Nieder-

Sachsen. (Oberlehrer Dr. Richard
Linde, Hamburg.)

Staate- und Soilalvlsaenachaften.

Borei, Question de la ferme des im-

pots de Neuchalcl (1766—68). (Mit-

arbeiter an den Acta Borussica Dr.

Friedrich Lohmann, Berlin.)

Rechtswiiaensohaft.

B a u k e ,
RechtswissenschafllicheUntci

-

suchungen. (Ord. Univ.-Prof. Dr.

Ludwig Traeger, Marburg.)

Kunetwlaaeflachaft.

Führer, Sicilia sotterranea. (Ord.

Univ.-Prof. Dr. Friedrich v. Duku,
Heidelberg.)

oderne Dichtung.

Gräfin Salbu rg, Die Seele. (Ord.

Univ.-Prof. Dr. K. M. Werner, Lem-

berg.)

Notiten und Ittheliungen.

Gelehrte Gesellschaften und Personal-

Veränderungen, Inhalt neuerschie-

nener Zeitschriften, neu erschie-

nene und demnächst erscheinende

Schriften. Entgegnung von Braun
und Antwort von Knöpfler.

Theologie und Religionswissenschaft.

G- Wtldeboer, Jahvedienst und Volksreligion ii
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nde Stc,Iunß cin

> auch

Keligi„n ,lcr pLh
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e ScbwieriBkeit . dnss d«

nicht

rüpheten einen Unterschied, um
rdiaiun luf

aeen: Ge8cns“tt gegen die Volks-

e

“f
''j
e's

|

tl 9cheint Liisung der Moder-

»ölcrt Stof j
e"’ dil3s d ‘e Volksreligion eine

tische Glaube 7^ aUS der S 'eh ' ler
l
,roP tlc-

w in, 5 TL

a "uh l,-' tl entwickelt habe und die

ttt eine ,nH “? fÜr immer verlasse . W. bie-

if*
uae :

.

seit der positiven Rcli-

glauben kJ,
Mus<

I

m,t lhrcm ethischen Gottes-

ügirtser .l

5lCIS e
!

ne gewisse Different in re-
ung zwischen dem Volk und seinen

Führern bestanden. Die Propheten verfechten

.also iin Wesentlichen den mosaischen Gottes-

glauben, wenn wir uns auch von diesem im Ein-

zelnen kein klares Bild mehr machen können.

Die beste Einsicht in das Wesen der Volks-

religion giebt die Vergleichung der Religion Is-

raels init denjenigen der anderen Semiten, vor

allem der Araber; auch von den Kanaanitern ist

das Volk notorisch stark beeinflusst worden. Aus

dem Gegensatz beider Religionsstufen bilden sich

später mehrfach Kompromisse, die besonders in

der Fest- und Opfcrgesetzgcbung des Pentateuch

ihren Ausdruck gefunden haben. Der Ref. ist

geneigt, W. in Manchem Recht zu geben, wie-

wohl die Schrift noch nicht das letzte Wort in

dieser Sache gesprochen haben dürlte. Jeden-

falls kann sie warm empfohlen werden.

Königsberg i. Pr. Fr. Giesebrecht.

Acta Martyrum et Sanctorum. Ldidit Paulus

Bedjan. Tomus septimus vel Puradisus Patrum.

Paris (Leipzig, O. Harrassowitz Komm.), 1897. XI

u. 1019 S. 8°. M. 28.
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Ungcthcilter Dank wird für diesen 7. Band I

der syrischen Acta Martyrum et Sanctorum ihrem
I

unermüdlichen Herausgeber zu Theil werden.
,

Denn hier bietet er uns nicht wie mit dem i

gleichzeitig veröffentlichten syrischen Eusebius •

etwas, was wir auch von anderer Seite und zwar

besser erwarten durften und inzwischen bekommen

haben; auch keinen Wiederabdruck von Texten,

die, wenn sie auch nicht leicht zugänglich waren,

doch jedenfalls schon gedruckt Vorlagen, wie in

einem Theil der früheren Bände; sondern hier

bekommen wir ein Anccdoton und zwar ein sehr

umfangreiches Anecdoton, von dem der Rcf.

nicht weiss, ob es ohne die Hingebung des Hgb.s

uns von anderer Seite zugänglich gemacht worden

wäre. Und im gegenwärtigen Augenblick ist es

doppelt erwünscht, da sieb den hier veröffent-

lichten Texten nach langer Vernachlässigung die

Aufmerksamkeit der Gelehrten auf einmal sehr

energisch zugewandt hat. Von Erwin Preuschen,

der ursprünglich als Referent lur dieses Blatt in

Aussicht genommen war, ist fast gleichzeitig

(1897) ein stattlicher Band Texte und Unter-

suchungen über Palladius und Rufinus erschienen,

und von C. E. Butler kündigt die Cambridger

Universitätspresse sowohl eine kritische Dis-

kussion über die historia Lausiaca des Palladius

an mit verschiedenen Noten über frühes Mönch-

thum in Aegypten, als eine Ausgabe ihres grie-

chischen Textes. Ein sehr wesentliches Hilfs-

mittel für die letztere bietet diese syrische Ueber-

setzung. die schon dem 5. Jh. angehört — die

älteste Hs. ist vom
J. 532. Ueber die ver-

wickelten Verhältnisse der verschiedenen Rezen-

sionen, in denen uns diese Texte vorliegen, ist,

bis das Werk von Butler erschienen sein wird,

das zu vergleichen, was Preuschen a. a. O.

S. 152— 170 ausfübrt; s. ebenda S. 130— 132.

Zu den von ihm S. 1— 130 bearbeiteten grie-

chischen 'Texten hat Preuschen bereits die syri-

sche Uebersetzung beigezogen; doch zeigt eine

gelegentliche Vergleichung, dass sich dieser

noch einiges mehr entnehmen lässt. $.95, 1

(— Bedjan 436. Z. 2 v. u.) hat der Syrer statt

des auffallenden psta SrxaTptic (H* pet’ oXtfac

^p.) nur p*ti tpil? Yjptpa«. Apollonius wird S. 80
= 438 nicht „der kleine Lektor** heissen, son-

dern „der Kleine, Lektor und Märtyrer“; S. 35
wird das Gefängniss nach dem syrischen 'Text

nicht bloss verriegelt, sondern auch versiegelt.

Interessant ist, dass das von Kcsch (Agrapha
S. 296) aus Clemens und Tertullian belegte

Logion ci2i{ w afoX^pov ooo, (brav oo« (Ter-
tullian: dominum intim) S. 48 in einer griechi-

schen Hs. wie bei Clemens lautet, in den andern
tloi? xopiov xbv dtov oou, beim Syrer dht tov Xptotdv.

Manche Stellen sind recht frei übersetzt. Beiin

Griechen kehrt Paphnuthius zur Kirche zurück
cpnpaxtciv a.xtxy~i'fXwv xb (lifijpa) der Syrer lässt

ilm vor den Vätern den Glauben und die ganze

Lehre der Kirche aufsagen. Namentlich bei

schwierigen Stellen lässt uns der Syrer im Stich.

S. 111 heisst es von Euagrius: braut 3* skyar

Exaxdv, ^piftov xrp ttp4jV pivov wv -tjoduv ra& ft«K.

E'j'fOiü? fäp ffpaf* tftv x«*p
,*xrr

1
p«. Das wird

im Syrischen (S. 235) umschrieben: „Er legte

sich auf, am 'Tag hundert Gebete zu beten,

nährte sich aber von der Arbeit seiner Hände.

Denn nur den Werth der Nahrung, die er nahm,

erarbeitete er. Das aber war seine Arbeit:

Bücher schrieb er.“ 'Trotz dieser Freiheit sind

aber diese syrischen 'Texte für die Herstellung

einzelner Stellen wie für die Bcurthcilung dieser

Litteratur von grossem Werth. Ebenso bieten

sic reichen Stof! für die orientalische Philologie.

Für manche theologische und philologische Disser-

tation Hessen sich aus ihnen '1 hemata nehmen.

Vor 47 Jahren hat Tullberg angefangen, sic zu

benützen; aber nicht cn AUemagne, wie Bedjan

S. XI sagt („nous avons sous les yeux une petilu

publicatinn qui a etc faite en AUemagne par les

eleves du celebre 'Tullberg en 1851), auch nicht

1841, wie es bei Preuschen S. VIII u. 159

heisst. Jahrzehnte lang wollte niemand etwas

von dieser Litteratur wissen; jetzt kommt sie zu

Ehren. Eine genauere Uebersicht über den In-

halt des Bandes muss Fach -Zeitschriften Vorbe-

halten werden.

Maulbronn. Eh. Nestle.

Philosophie.

Paul Stern, Einfühlung und Association in der

neueren Aesthetik. Ein beitrag zur psychologi-

schen Analyse der ästhetischen Anschauung. I
Bei-

trage zur Aesthetik. Hgb. von lheodor 1-ipP*

und Richard Maria Werner. V.] Hamburg.

Leopold Voss, 1898. VIII u. 82 S. 8". M. 2.

Diese besonnene und scharfsinnige Abhand-

lung aus der Schule von 'Th. Lipps nimmt ein

Problem wieder auf, das ich in einem Kieler

Programm (1890), iin Anschluss an frühere Stu-

dien über die poetische Naturbcseelung (Ztschr.

f. vgl. Litgesch. I 1887) und über die Entwicke-

lung des Naturgefühls (1882-88), behandelte,

indem ich die Bedeutung des Anthropomorphis-

mus (d. i. der Beseelung, Personifizierung, Ein-

fühlung), wie ihn vor allem Friedrich lheodor

und Robert Vischer und Lotze geltend gern.» 1- n

hatten, und des Assoziationsprinzipes, wie es

Fechner als „neuen Gott“ in die Aesthetik cm

geführt hatte, besonders für das Naturschöne

darzustcllen suchte. Ohne es zu wissen,

rührte ich mich vielfach mit Volkelt („Der Sym <

j

begriff in der neueren Aesthetik“), Siebeck un

!
Groos; und einen ähnlichen Standpunkt vertrat

! später Ziegler („Das Gefühl“). Von der W u i

j

tigkeit des Problems durchdrungen, sucht nun

I P. Stern cs psychologisch abzuleiten und einer

|

neuen Lösung entgegenzuführen. Er stützt sic 1
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dabei ganz auf seinen Lehrmeister Th. Lipps, auf
dessen „Grundthatsachen des Seelenlebens“,
„Psychologische Studien“ und ungedruektc ästhe-
tische Vorlesungen; und gar mancher wird, der
herrschenden Richtung gemäss, sagen: ‘es war
das Schlauste, was er thun konnte', wie kürz-
lich ein neckischer Pfiffikus von einem Literar-
historiker rühmte, der sich ganz an die Wundt-
sche Psychologie angelehnt batte.

Die Schrift will den Gegensatz zwischen der
idealistischen (metaphysischen) Aesthetik und
der neueren physiologischen Psychologie zur An-
schauung bringen. Sic giebt zunächst einige
aphoristische Hemerkungen über Spuren der
Eiufähhmgstheorie bei den Romantikern, beson-
ders in mystischen Aussprüchen bei Novalis, streift
Schüler, Herder, Jean Paul und lässt wunder-
barer Weise Goethe ganz bei Seite, der doch
lebt und webt in jenem Gedanken einer „Syn-
these von Geist und Welt“, in dem Spruch:
.der Mensch begreift niemals, wie anthropo-
»rpbiscb er ist"

; überhaupt lässt sich jene (im
gewissen Sinne selbstverständliche) Theorie bis« Vico, ja bis auf Aristoteles zurück verfolgen.
Der \ i. giebt sodann eine Kritik der Theorien
'« den ollen genannten neueren Aesthetikcrn“ P^lmlogcn. Mit diesen ist er von ,1er
-Tatsache“ durchdrungen, „dass wir uns äslhe-

h nur <!a «•halten, wo wir das Betrachtete
\* “w“ mcnid,lich Beseeltes aiuehcn“; er

aber das Bildliche, das in der „Einfühlung“,

räurfh’i^'"™8
*"“ deS ” lch “ a,s ct 'vas

-taumheh bebertragbaren“ liege; es sei ferner
-«rständhch, ZU sagen: „wir sup^niren")

Betrachteten unsere Persönlichkeit“
:

„frei-

»L?p“TT c"
ir <lcm Betrachteten etwas

mserr p
CT

!
6
r'ä

k”t (,lc,ch:,rligts . niemals aber

hat ab*"'?*' strcnSen Sinne.“ Daran

lern

a“Ch Niemand ge.Lccht, son-

» das i

3

T“ d,e 'Sinne öBersteigt und

’n auc r Ub“ der Ps>che hineinführ,,

nicht 1 tT
n"r bildlich

' metaphorisch,

mngshv^te“
t',

5t

;

iCr dic Krltik der -Knnne-

d;c scharfe e
l a'

und Siebeck
' sowieCT». «ob. Viecher an-
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bahnte, zwin-k„„ i
* ““-uei an-

-häiKfühluno ria"

d
fr

•’",nCTCn Sacherleben“, der

und ,1er I f"
''Icm.tizirimg mit dem Objekt“,

da Geflil

”
'“"K Unse, tr >“* ihr resultiren-

- m d,e Objekte“. Was
giebt St. zu, dass der

uoi IjefilhL, • ,u:> "" rcsuii ren-

C“'*' Objekte“. Was nun die

Begriff
lw i iT”*.* “! «iebt St- *», ‘lass der

"!"1 bdimtjf.

nL ' ^ohillernd und anfechtbar ist,

iwstuig ,pr v
rait L,PPs'schcn Waffen die Auf-

«ivolvire"*n\
Ueren

’ n^,n l'c^ 1* die Assozia-

tion <1-
8teU C ‘n bevvusstes Nebenein-

k(*«c nicht a|s
,?

SSüz,

7en Vorstellungen, 2. sie
r« (1), 3. sie . ,

ra,ttlcnn von Gefühlen fungi.

LT* ,

StCtS eine” rein zufö,,i g«-*n

*
|C;L

hr bek,a^ selbst (S. 40 «.).-Wer ****** werden“, dass über

diese psychologischen Grundbegriffe noch keine
allseitige üebereinstimmung erzielt ist; und das
ist nun freilich der Kernpunkt: da die Grund-
anschauungen, somit auch die Termini verschie-
den sind, müssen auch die Folgerungen ver-
schieden sein. Dies ist heute mehr als je der
l-all, da wir uns gerade in der Psychologie
mitten im Flusse neuen Werdens befinden und
immer mehr Zurückführung auf dic einfachsten
Elemente erstrebt wird. Wie Wundts „Apper-
zeption“, gezeugt von Schopenhauers „Willen“,
geboren von der „apperzeptiven Aufmerksam-
keit“ Mcrbarts, ein rätselhaftes, metaphysisches
Wesen, halb Gefühl, halb Wille, bleibt, nicht

minder wie das viel missbrauchte „Willensgefühl“,
da Wille und Gefühl doch im Grunde eins sein
sollen, so ist auch „unbewusste Apperzeption“,
„unbewusste Vorstellung“, der Lipps das Wort
geredet hat, und die in den Ausführungen St.s

eine grosse Rolle spielt, ein widerspruchsvoller
Hegriff, ein leeres Wort, denn Seelenleben ist

Thätigkeit, ist Vorstellcn der Seele, d. i. des
Bewusstseins. So ist denn überhaupt in den
positiven Aufstellungen St.s vieles problemati-
scher, als er auf Grund von Autoritäten ahnt;

es ist nichts Klares dabei zu denken, wenn er

versichert: „Die assoziirten Vorstellungen können
in Form unbewusst bleibender Erregungen wirk-

sam werden; sie manifestiren (!) sich dann im

Bewusstsein als Gefühl oder Stimmung“ (S. 56)
und „das faktische Bestehen des Gefühls wird

freilich nicht ohne Resonanz im Unbewussten
möglich“ (S. 57) oder wenn er Lipps zitirt,

der da annimmt, dass die Schwingungsrhythmen
(St. schreibt fast immer „Rythmen“) „in gewisser

Weise (!) in die Religion des Unbewusst-Psychi-

schen hinüberklingen“.

St. löst das „innere Nacherleben“, wesentlich

freilich nur im Anschluss an Tonempfindungen,

in „Resonanz der Aelmlichkeits- Assoziation auf

Grund der gleichen psychischen Erregungen“,

„verbunden mit ästhetischem (?) Willens- und

Selbstwerthgefühl“ auf; hinsichtlich der „Gefühls-

übertragung“ heisst es (S. 69): wir verbinden

mit den objektiven Erscheinungen psychische

Phänomene nicht anders als wie wir mit den

Körpern lebender Wesen die Vorstellung ihres

geistigen Lebens verbinden
;

wir verlegen das-

selbe in jene Körper hinein um! fassen dann

diese als Ausdruck des Geistigen; dieses Geistige

„erzeugen wir auf Grund von gegebenen Wahr-

nehmungen fremder Körper aus Elementen unserer

eigenen Persönlichkeit“. — Diese Anschauungen

sind weder grundstürzend noch neu. Sic be-

rühren sich ganz nahe mit den »»einigen; in der

„Philosophie des Metaphorischen“, die St, nicht

kennt, jedenfalls nicht nennt, ging ich über das

oben erwähnte Programm hinaus und setzte lür

den Anthropomorphismus das Metaphorische ein,

indem ich dies (mit Aristoteles) auf die Analogie,
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die Proportion (d. i. im Wesentlichen Erfahrungs- ! kann schon hieraus schliesscn, dass nicht aÄf

und Aehnlichkcits- Assoziation, „verbunden mit

Gefüblston“) zurückführte. Da heisst cs z. B.

S. 19: „Was ist verstehen anderes als sich in

ein Anderes oder in einen Anderen hineindenken,

rnit Willen und Empfinden (=s Gefühl) hincinver-

setzen können, als metaphorisch dem Anderen
sich leihen, mit seinem Selbst sich versenkend

in ein Anderes, bereichert zu sich zurückkehren?

Und diesen inneren Prozess bewirkt die
Assoziation und die Analogie“. Wenn ich

nun das assoziative, durch die Analogie ver-

mittelte Uebertragcn der einen (bekannten) Vor-

stellung auf die andere (neue), besonders die

wechselseitige Verschmelzung des Inneren und
des Aeusseren als Ausfluss einer „zentralen

Nöthigung“ (S. 3) als eine unentrinnbare, noth-

wendige Form unseres Denkens nicht meta-
physisch. sondern psychologisch darstellte, so

dürfte dies wesentlich auf das hinauslaufen, was
St., der auch die ästhetische und die beseelende
Betrachtungsweise gleichsetzt, die „unentrinn-

bare, unmittelbare und unbewusste Wirksamkeit
der disponiblen Assoziationen“ nennt.

Neuwied. Alfred Biese.

Philologie und Litteraturgeschichte.

SophusBugge, Lykische Stadien. I. |Vidcnskobssels-
kabös Skriltcr. II. Historisk-tilosolisk Klasse IH97.
Nr. 7.] Udgivet for Hans A. Benncchcs Pond. Christi-

ania, Jacob IJybwad Komm., IS97. 91 S. gr. H*.

Die Krage nach der Nationalität des antiken
Volkes, das die südlichste Landschaft Klein-
asiens bewohnte, hat eine über die Grenzen die-
ses Ländchens hinausgehende Bedeutung. Hs
hängt mit ihr die ganze „klcinasiatischc Krage“
d. h. die Krage nach der ethnologischen Stellung
der alten Bevölkerung Kleinasiens und manches
andere Problem der antiken Völkcrgeschichtc 2U-
sammen. Was wir an Denkmälern der lyki-
seben Sprache besitzen, ist so viel, dass ein
IJrtheil über den Charakter dieser Sprache mög-
lich erscheint, aber leider, wie inan sieht, nicht
r on der Art, dass ein Streit darüber ganz un-
möglich wäre. Zwei Ansichten stehen sich
gegenüber: die Uccckc’sche

, dass das Lykische
ein indogermanisches Idiom wie das Phrygische,
und die von Pauli, auch von dem Ref. vertretene,
dass die indogermanische Herkunft des Lykischen
nicht erwiesen sei, sondern man es hier mit einer
weder indogermanischen noch semitischen Sprach-
familie zu thun habe. Hs wird Niemanden son-
derlich verwundern, Itugge in der vorliegenden
Akademicabbandlung auf Seiten Dreckes zu fin-
den. ln der antiken Völkerkunde giebt es ein
m gewisser Beziehung analoges Problem, das
etruskische, und auch hier finden wir Pauli contra
Deecke und liugge als die Verfechter der indo-
germanischen Herkunft dieser Sprache. Man

beiden Seiten gleich hohe Anforderungen an den

Beweis für den indogermanischen Charakter eines

Idioms gestellt werden. Ein solcher Beweis aber

— das mag von vornherein betont werden —
muss von denen geliefert werden, die das Lyki-

sche für indogermanisch halten, nicht aber von

deren Gegnern. Denn wir haben das Recht,

zwei Sprachen oder Sprachfamilien so lange als

unverwandt zu betrachten, als nicht entweder

ihre Verwandtschaft in die Augen springt oder

streng bewiesen werden kann. Da beides in

Bezug auf das Lykische nach meiner Ansicht

nicht der Fall wfar, da ich selbst bei einer Be-

schäftigung mit dieser Sprache mich nicht von

ihrem indogermanischen Charakter überzeugen

konnte, so kam ich zu der in der „Einleit, in

d. Gesch. d. grieeb. Spr.“ Kap. X vertretenen

Ansicht, dass die Lykier und die ihnen ver-

wandten Völker Kleiuasiens einer von Indo*

germanen und Semiten verschiedenen Nationalität

angehören. Beweisen lässt sich eine solche nega-

tive Ansicht nicht anders als durch den Mangel

eines Gegenbeweises. Man kann im llebrigen

nur möglichst viel Abweichungen feststellen, deren

jede für sich genommen natürlich nicht beweis-

kräftig ist, weil auch zwischen verwandten Idio-

men immer Abweichungen vorhanden sind. Was
für mich besonders maassgebend war, soll so-

gleich zur Sprache kommen. Wenn also B. aul

S. 6 erklärt, ich hätte zwar erwdesen, dass die

alten kleinasiatischeu Idiome der Lykier, Karcr,

Pisider, Kilikcr usw. unter sich verwandt seien,

dass sie aber unindogermanisch seien, hätte ich

nicht erwiesen, so verkennt er eben, dass man

den zweiten Satz von keiner Sprache, auch z. B.

von einer semitischen oder der finnischen nicht

direkt beweisen kann. Es kann sich nur darum

handeln, ob sich das Gegcntheil bewreisen lässt.

B. sucht diesen Nachweis zu führen. Nach

seiner Ansicht sind «las Lykische und die übri-

gen kleinasiatischcn Sprachen (wie auch das

Etruskische) am nächsten «lein Armenischen ver-

wandt; jedoch habe sich das Lykische noch

weiter als das Armenische von dem ursprüng-

lichen Typus entfernt. Diese starke Destruktion

«les Lykischen erkläre sich daraus, dass nament-

lich die Völker «les südlichen Kleinasien, Kiliker,

Pisider, Lykier u. a., der Einwirkung fremdarti-

ger Völker, der Kaukasier und Semiten, früh

und stark ausgesetzt waren. — Nun bedenke

man, dass die lykischen Sprachdenkmäler aus

dem 5.— 4. Jh. v. Chr. stammen, die ältesten

armenischen dagegen aus dem 5. nachchrist-

lichen Jh., ferner dass schon das Altnrmeniscbe

stärker „destruirt“ ist als alle anderen ind«'*

germanischen Sprachen (denn das aus viel spate-

rer Zeit überlieferte Albanesisch kann man nicht

unmittelbar vergleichen). Das Armenische ist J»

doch keine „altindogcrmaniscbe“ Sprache in dem
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binne wie das Galiscbc oder Litauische oder
Slavische, sondern eigentlich eine Mischsprache.

Sein Lautsystem deckt sich, wie Hübschmann
beobachtet hat, mit dem kaukasischer Sprachen.
Sein Wortschatz enthält, wenn wir Hübschmanns
Ermittlungen zu Grunde legen, bei nur 438 alt-

ererbten Wörtern 686 persische und 133 syri-

sche, ausserdem 512 griechische, von denen
jedoch nur der kleinste Theil volksthümlich ge-
wesen sein mag. Seine Flexion ruht zwar auf
allindogermanischer Grundlage, hat diese aber
sehr stark entstellt

;
manches wie das Pluralsuflix

ist noch nicht aus dem Indogermanischen
überzeugend erklärt. Das Armenische ist also
gerade keine sehr geeignete Sprache, um den
altindogermaniscben Charakter einer anderen zu
erweisen. Das Lykische soll nun aber nach
B. schon ein Jahrtausend vorher stärker entstellt
gewesen sein als die am stärksten entstellte indo-
germanische Sprache! Thatsache ist jedenfalls,
dass keine andere indogermanische Sprache im
5. Jli. v. Chr. — wie sie entweder aus dieser
Zcil vorliegt oder dafür zu erschliesscn ist
'on dem ursprünglichen Typus sich so weit ent-
fernt, wie das Lykische, wenn es indogermanisch
wäre. Das tritt noch viel schärfer hervor, wenn
»an die phrygischen Sprachdenkmäler vergleicht,

J
a wiüicl1 wie örtlich den lykischen weit

naher stehen als die armenischen. Die Midas-

.

und die gleichzeitigen phrygischen Denk-
»aler sind zwar vermuthlich etwas älter als die
hauchen, aber ntts ( |en nachchristlichen phrvgi-
Mhen Grahschriftcii ergiebt sich, dass die phry-
E>*bc Sprache sich bis zum 4. Jh. v. Chr nur

verändert haben kann. Nun war das
og'wl'e wie ich Einleit. S. 208 f. ausgeführt
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die I,ra8c wesentliche Hypo-

*«*.
^ begründet zu sehen. S. 78 ff.

zwei lykische Wörter aus dem I

Syrischen hergeleitet, .aber ein paar Entlehnun-
gen und starke lautliche Einwirkung sind doch
zweierlei. Vollends ein Einfluss von kaukasi-
schen Sprachen, der zu lautlicher Zersetzung
führte, gerade auf den Süden Kleinasiens wäre
doch nur glaublich, wenn man — wie vielleicht B.
will eine kaukasische, also nichtindogermani-
sche Urbevölkerung Kleinasicns .annähme. Nun,
das käme ja dann im Wesentlichen auf meine
Anschauung von den ethnologischen Verhältnissen
Kleinasicns hinaus, nur mit dem Unterschiede,
«lass man das, was ich für Phrygien, Lydien und
Mysien behaupte, das Eindringen indogermani-
scher Stämme und ihre Vermischung mit einer
nichtindogermanischen Grundbcvölkerung, auch
für den Süden Kleinasiens annähme. Eine solche
Modifikation meiner Ansicht oder, wenn man will,

Kompromissthcorie lässt sich bei unserer mangel-
haften Kenntniss des Lykischen nicht gerade a
limine ablehnen, aber sie muss natürlich erst be-
wiesen werden, und die Methode, mit der B. dies
versucht, ist vielfach sehr anfechtbar. Dass ein-

zelne lykische Formen an indogermanische an-
klingen, kann man zugeben, aber solche Anklänge
kommen auch zwischen notorisch unverwandten
Sprachen vor, z. B. zwischen uralaltaischen und
indogermanischen : im Samojedischen ist die Kasus-
endung des Acc. Sing, -w (daraus finn. -n wie
im Griech.) genau wie im Indogermanischen:
jurak. Nom. sarmik, habi, ptisak — Acc. sarmi-
kam, habim, pusakm. Das Personalpronomen im

Samojedischen, 1. Pers. ma-, 2. Pers. ta-, De-
monstrativem ta- ähnelt auffallend den indogerma-
nischen Formen; ebenso die finnischen Personal-

endungen 1, PI. -nnne, 2. -Ile, 3. Lexikali-

sche Anklänge solcher Art lassen sich noch

leichter aufflnden. Erst eine grössere Anzahl

sicherer Uebereinstimmungen kann Verwandt-
schaft beweisen, und für eine rein indogermani-

sche Sprache des 5. Jh.s v. Chr. müssten wir

in «lieser Beziehung sehr viel fordern. Was B.

beibringt, beruht zum Theil auf ganz unsicher»

und willkürlichen Interpretationen. So werde ich

S. 28 gefragt: warum darf die Zusammenstellung

des lykischen esbe mit dem indogermanischen

Wort für ‘Pferd’ nicht für evident gelten ?

Nun einfach, weil die Deutung von esbehi als

„der Reiter“ auf der Grabschrift von Limyra

aus der Luft gegriffen ist: ich kann nicht ver-

stehen, wie eine rein gerathene Bedeutung lür

ein ernstliches Argument gelten soll. In an-

dern Fällen ist die Beweisführung des Vf.s un-

zureichend. Die lykische Endung -azi, -ezi wird

S. 1 7 ff. mit der armenischen -alhsi und dem

Ausgang des Gen. Plur. -ths verglichen, aber der

Einwand, den sich B. mit Recht selbst macht, das

Armenische könne das Suffix -alhsi aus einer frem-

den nichtindogermanischen Sprache (etwa der der

in Armenien Vorgefundenen Urbevölkerung) auf-

genommen haben, wird mit ganz hinfälligen Grün-
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den beatritten. Wiederholt wird mit der irri-

gen Annahme gerechnet, dass lyk. B nicht b,

sondern einen labialen Spiranten bezeichne (S. 27,

30, 43, 85): die Wiedergabe des lykisehen Per-

sonennamens Sbikaza durch griech. Zrnyaaa (Reisen

in Lykien II, n. 25), weniger der Wechsel von

abttä ubtlähi mit äpttii äpttähi (M. Schmidt, Neue

lyk. Stud. S. V. 25, Reisen in Lykien II, n. 145)

beweisen, dass lyk. B Verschlusslaut war. Da-

gegen soll nach S. 29 BB den Verschlusslaut b

bedeuten, aber die Verdopplung ist durch vor-

hergehende Konsonanz bedingt und trifft in die-

ser Lage jeden Konsonanten. Die Deutung

zweier anderer lykischer Buchstaben als nasa-

lirtcs a und e hat bereits lmbert (Mem. soc.

ling. X, 210 ff.) zuruckgewiesen : damit verliert

das Argument S. 22, der Akkus. Sing, habe im

Lykisehen auf Nasalvokal geendet, seine Kraft.

Wir müssen hier auf weitere Detailerörterun-

gen verzichten und fassen zusammen. Für dis-

kutirbar mag man allenfalls die Frage halten:

sind auch in Lykien wie in Lydien und Mysicn

indogermanische Schaarcn eingedrungen und haben

sich mit der nicht indogermanischen Grundbevölke-

rung vermischt, so dass eine Mischsprache ent-

stand, wie sie für Mysien ausdrücklich bezeugt

ist (Einleit. S. 391 f.) ? Die wirklich sicheren

Ergebnisse der Interpretation lykischer Denk-

mäler, namentlich der Bilinguen, scheinen mir

nicht zu einer Bejahung dieser Frage zu nöthi-

gen; immerhin mögen Vorsichtige sich die Mög-

lichkeit offen halten und die Entscheidung von

etwaigen neuen Funden, besonders zweisprachi-

ger Inschriften erwarten. Wer aber auch diese

Frage zu behandeln unternimmt, dein seien drei

Dinge aneinpfohlen : erstens Kritik, zweitens

Kritik und drittens Kritik. Zweierlei endlich

ist nach wie vor fcstzuhalten : der Satz, dass

das Lykische keine alt- und reinindogermanische

Sprache wie das Phrygische oder ein anderes

gleichaltriges indogermanisches Idiom ist, und

zweitens die Annahme einer nichtindogermani-

schen Urbevölkerung Kleinasiens.

Marburg i. H. Paul Kretschmer.

Aelii Aristidis Smyrnaei quae supersunt oin-

nia edidit Bruno Keil. Vol. II: oratio ne s XVII

—Llll. Berlin, Weidmann, 1898. I.X S.. I Bl. u.

472 S. 8®. M. 20.

Die neue Ausgabe des Aristides, deren zweiter

zuerst erschienener Band uns vorliegt, ist auf

2wei Bände berechnet. Die Eintheilung in zwei

Bände, die bereits in den Handschriften herrscht,

hat der Hgb. mit Recht beibehalten, bezüglich

der Or. XVI (apEoßs'-mxos npt; ’AyiXXea), wo die

Handschriften schwanken, die Zutheilung zum
ersten Bande bevorzugt. Der bisher erschienene

2. Hand enthält als Or. XVII— LIII sämmtliche

Werke des Aristides mit Ausnahme des Panatbc-
naikos, der auf Plato bezüglichen Reden und der

ptVmu. welche Themata aus der griechischen

Geschichte behandeln. Die in der Ausgabe be-

folgte Anordnung der Reden ist die des Laurent.

LX, 8 (T) saec. XI. Obgleich sie erst von

einem byzantinischen Herausgeber herrübrt (wenig-

stens im zweiten Bande, denn im ersten ist die

Ordnung im Ganzen eine in allen Handschriltcn

übereinstimmende), hat der Hgb. sie derjenigen

älterer Textquellen vorgezogen, weil sic allein

auf verständiger Durchführung sachlicher Gesichts-

punkte beruht, während die übrigen maassgeben-

den Handschriften die in den älteren Sammlun-

gen herrschende Unordnung mit mannichfaltigen

Variationen beibehaltcn haben. — Der Hgb. be-

absichtigt, die Ueberliefcrungsgcschiclue des Ari-

stides in einem besonderen Buche zu behandeln,

da die praefatio dafür nicht genügenden Raum

bot. Hier will er nur das geben, was für die

Benutzung und Beurteilung seiner Ausgabe un-

entbehrlich ist. Es Hess sich aber natürlich nicht

vermeiden, dass in der praefatio Voraussetzun-

gen gemacht werden, deren Richtigkeit aus ihr

selbst nicht geprüft werden kann. Der Hgb.

nimmt an, dass aus dem Altertum zwei Samm-

lungen aristidcischer Werke überliefert waren, eine

kleinere und eine grössere, die sieh beide in

mehreren Exemplaren bis ins 10. Jh. erhalten

hatten. Zwei Zweige der Ueberlicferung, der

durch A und der durch R repräsentirtc, geben

auf Exemplare der kleineren Sammlung zuruck,

in denen wenige Reden aus der grösseren, aber

nicht dieselben und nicht aus demselben Exem-

plar der grösseren hinzugefügt waren. Lin

dritter, durch sehr zahlreiche Handschriften ver-

tretener Zweig der Überlieferung hingegen ist

aus einem Exemplar abgeleitet, das durch Ver-

cinigung der beiden Sammlungen ohne V eikur*

zung entstanden war: S D U I sind die wici

tigsten Vertreter dieser Gruppe. Der Hgb. tieit

nicht mit, welche Reden jede der beiden Samm-

lungen enthielt, auch nicht, aus welcher Sammlung

die einzelnen Reden in jedem der drei Haupt

zweige der Ueberlicferung (denn von dem vierten,

nur auf Konstruktion beruhenden sehen wir ler

ab) stammen. Man sollte meinen, dass hiei urc

für die recensio der einzelnen Reden unter-

schiedliche Verhältnisse entstehen könnten, wenig-

stens wenn der Fall vorkommt, dass zwei Zweige,

z. B. A und R, eine Rede aus der kleineren

Sammlung haben, der dritte aus der grösseren.

In diesem Falle würden wir zwei statt urc

Zeugen haben. Ich hebe dies nur hervor, um

zu zeigen, dass man aus der praefatio

einem klaren Unheil über die Richtigkeit e

recensio nicht gelangen kann, bevor er g

seine Ansicht über die beiden Sammlungen n -‘

begründet bat. — ür. 53 ist nur in A erhalte .

In 1 1 unter den 37 Reden des zweiten Bannes

liegen alle drei Zweige der Ueberlicferung ' *

A, R und e (hypothetischer Archetypus
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Gruppe CSDUT). Hier sind wir relativ am
günstigaen gestellt. In 15 weiteren Reden steht

wenigstens noch A neben Q. In 10 Reden sind

wir ausschliesslich auf o angewiesen. Dieses ist

wiederum, wenn das Stemtna auf S. XXIII rich-

tig ist, in 5 Reden (lauter solchen, in denen A
und R fehlen) durch drei selbständige Zweige
vertreten, durch S, C, DUT; in 18 weiteren
Reden wenigstens durch zwei: S und DUT; in

den übrigen 13 Reden (meist denen, für die
auch A und R zur Verfügung stehen) nur durch
DOT. Der Archetypus von UT war nach einer
A ziemlich nahestehenden Handschrift durchkorri-
girt. — Ein dctnillirtcr Nachweis der von dem
Hgb. angenommenen Affinitätsverhältnisse inner-
halb der aus p abgeleiteten Gruppe wird S. XXI
nicht gegeben. Dass in DUT „muiti sunt loci,
qmbus unam eanderoque praebeant scripturam,
qnac diversa cst ab A vel R vel S vel C“
nürde ja an sich ihre enge Zusammengehörig-
keit noch gar nicht beweisen, wenn nicht diese
gemeinsamen Lesarten Fehler sind, die sich in
keiner der andern Handschriften finden,
weh soll hiermit kein Zweifel an der Richtig-
en der betreffenden Aufstellungen ausgedrückt,

sondern nur der Mangel eines zureichenden Be-
weises hervorgehoben sein. — Als Grundsatz
” Textkonstitution wird S. XXXIH aufgestcllt,

dass man zwischen den Lesarten der vier Haupt-
zeugen A, R, p und der in dem Archetypus von

benutzten Handschrift nach der Güte der
Lesart auszuwählen habe. Es erscheint para-
<«, dass sch aus einem so detaillirten Stemtna

«öl
We
r

Grundsä,Ie ttr rccensio ergebe»
• Ls muss doch wenigstens dem vereinig-

Autnrrf
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;
ferner

* Hilfsmittel
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folge jas » ff .
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“lchnet - Die Paragraphen
“ai für di *»„. ,

Hgb ' selbst erst eingeführt,
Zukunft genaue Zitate zu erlethtern.

Sehr danken9werth sind die der adnotatio
eingestreuten exegetischen oder zur Begründung
der Tcxtgestalt dienenden, knappen Bemerkun-
gen; desgleichen die Nachweisungen der von
Aristides nachgcahmtcn oder benutzten Klassiker-
steilen. — Drei Reden (XXV ToStaxog, XXX,
’AnrX).^ Tm*XuMu5c, XXXV dg ßootXfo) spricht der
Hgb. dem Aristides ab; was er theils in der
adnotatio kurz begründet, theils an .anderem
Orte ausführlicher zu begründen verspricht. —
In der Emendation des Textes haben den Hgb.
besonders G. Kaibel und U. v, Wilamowitz unter-
stützt. Dass er selbst den Text an sehr zahl-
reichen .Stellen verbessert hat, davon kann sich

Jeder leicht überzeugen. Abweichende Mei-
nungen über einzelne Stellen zu üussern, ist

hier nicht der Ort. Wir sind dem Hgb. die
Anerkennung schuldig, dass er mit intensivstem
Fleiss und Scharfsinn an der Herstellung des
schwierigen und vielfältig verderbten Textes ge-
arbeitet hat. Wo er keine Verbesserung oder
Erklärung verderbter oder schwerverständlicher
Worte gefunden hat, hüllt er sich nicht in

Schweigen, sondern verräth dem Leser seine

Verlegenheit; ein Verfahren, das allgemeine
Nachahmung verdient, ja zu den wichtigsten

Pflichten eines kritischen Herausgebers gerechnet
werden sollte. Die Ausgabe wird dem Studium
des Autors, für das sie fortan die Grundlage
bildet, nach der textlichen wie nach der sach-

lichen .Seite frisches Leben zuführen.

Rostock. H. v. Arnim.

Heinrich Schenkl, Zur Kritik und Ueberliefe-

rungsgeschichte des Grattius und anderer la-

teinischer Dichter. [S.-A. aus dem J4. Suppl.-Bd.

d. Jahrb. f. klass. Philol.) Leipzig, B. G. Teubner,

1898. S. 389— 480. 8°. M. 3,60.

Sehenkls Schrift gliedert sich in 3 Theile,

deren letzter f. 55r— 70v des Vindobonensis 277
in einem sorgfältigen Apographon und ausgestattet

mit den Varianten der maassgebenden Handschrif-

ten und der Ausgaben bis zum J. J613 enthält;

zu dieser Neuausgabe des Grattius bildet der

erste Theil der Schrift die Prolcgomcna. insofern

als in ihm besonders der Antheil Sannazars an

den Wiener Abschriften und an der Aldina des

Georg von Logau sorgsam und überzeugend

klargestellt und daneben auch für die Ueber-

lieferungsgcschichte des Rutilius Nematianus und

des Nemesianus werthvollc Klarheit geschaffen

wird. Der Vf. steht mit Recht auf dem Stand-

punkt, dass genaue Betrachtung der älteren und

jüngeren Apograpba eines Autors nicht nur für

die Geschichte des Textes an sich, sondern auch

für die Emendation nöthig und fruchtbar ist.

Eigenen Emcndationsvcrsucben Sch.s ist der

zweite Theil der Schrift (S. 424 — 443) gewid-

met; eine sehr richtige Auffassung der „von dem

alles »ivcllirenden Einfluss der oviclischen Poesie
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noch nicht berührten*, dem Entlegenen und

Sonderbaren zuneigenden Dichterart des Grattius

und eine besonnene Wertbschätzung der Ueber-

tieferung kommt diesen textkritischen Bcmcrkun- i

gen sehr zu statten; das £aa£ Xrfö|itvov promiis

V. 17« ist mit Recht vertheidigt, votanda V. 482
;

eine sehr glückliche Verinuthung, ebenso lemtil

V. 285 vielleicht richtig als Perfekt von tenuesco

aufgefasst. Die „kriegerische Liebhaberei“ des

Verfassers der Cynegetiea lässt Sch. in der

scharfsinnigen Ergänzung operamque (moramque
sehr fein zum Ausdruck komincu; melius V. 535
wäre m. E. besser unangetastet geblieben, die

Vertheilutig der Satzglieder für V. 530 ff. leidet

an einer Künstlichkeit, die ich selbst dein

Grattius nicht Zutrauen möchte; V. 3!0f. scheint

mir durch die anderwärts von mir vorgeschlagenc
Einschiebung eines {»/) einfacher geheilt zu sein.

Aber auch wo man andrer Ansicht ist als der
Vf., folgt man seinen „recht und schlecht philo-

logischen Bemerkungen“ mit Spannung und mit
reichem Nutzen für das Verständnis des eigen-
artigen Lehrgedichte.

Frankfurt a. M. Julius Ziehen.

Ludwig Uhland, Gedichte. Vollständige kritische

Ausgabe auf Grund des handschriftlichen Nachlasses
besorgt von Erich Schmidt und Julius Hart-
mann. 2 Bde. Stuttgart. J. C, Cotta Nachf., 1898.
XVIII u. 478, IV u. 384 S. 8*. M. 14.

Die neue Uhland -Ausgabe wollen wir mit
freudigem Gruss empfangen.

Ludwig Uhlands Dichtung ist wie ein Baum,
der zwar seine erste und ursprünglichste Kraft
tief aus dem Heimathboden saugt, sich aber erst
ganz entfalten kann

,
nachdem man ihn umge-

pllanzt hat. Schüchtern beginnt der Dichter
mit Schulexerzitien, Nachklängen aus Ossian und
Klopstock, vorsichtiger Nachahmung der jungen
Romantik. Erst als er 1810 der Heimatbstadi
den Rücken gekehrt hat, treibt seine Lyrik
strotzende Zweige, um dann in späteren Jahr-
zehnten langsam einzudorren, je mehr wieder
’l übingen Uhlands alleiniger Aufenthaltsort wird.

Als nun der Dichter an die Veröffentlichung
seiner Lieder ging, verfuhr er streng gegen
sich selbst. Aus der Jugendzeit vor 1810 hat
er seinem Volke ebenso spärliche Proben mit-
gethcilt, wie aus dem Spätherbst. Vernichtet aber
hat er nichts; denn er besass zu viel historischen
Sinn, um pietätlos die Zeugnisse für die Entwick-
lungsgeschichte seines Geistes zu zerstören. So
ruhten denn, treu behütet von den Erben, noch
viele Gedichte Uhlands handschriftlich im Familien-
archiv, einer dcrcinstigen Auferstehung wartend.

Diese bisher unbekannten Schätze, vereint
mit den früher veröffentlichten, bilden den Be-
stand der neuen Ausgabe. Feinfühlig haben
die Herausgeber das Resultat jener künstleri-
schen Strenge Uhlands, die alte liebgewordene

Sammlung seiner Gedichte, in ihrer Anordnung

und Ausdehnung unangetastet gelassen und ihr

im ersten Hände der Sammlung nur einen An-

hang von ungedruckten Liedern aus des Dich-

ters Reifezeit gegeben. Den kritischen Apparat

dagegen, sowie alle jugendlichen Y’ersuche bis

1810 hat man in den zweiten Hand einge-

schossen. Auf diese Weise wird der genuss-

frohe Laie durch keinerlei störendes Beiwerk

behelligt; der Historiker dagegen kann ohne

lästiges Hin- und Herblättern Text und Apparat

neben einander legen. Ich habe schon manche

Klagen darüber gehört, dass dies gesunde Ver-

fahren nicht auch in der Weimarer Goethe-Aus-

gabe öfter angewandt worden ist.

Die beiden Herausgeber haben an die zwei

stattlichen Hände eine erstaunliche Menge treuer,

entsagungsvoller Arbeit gewandt; der Löwen-

antheil unseres Dankes gebührt natürlich Erich

Schmidt. Nicht ganz so unumwunden kann man

den Verleger loben. Zwar ist die Ausstattung

des YY'crkes vorzüglich; aber, wenn auch die

Herstellungskosten noch so gross waren: musste

gerade diese Firma für diesen Dichter einen so

unerhört hohen Ladenpreis ansetzen?

ln erster Linie dient die neue Ausgabe dem

Literarhistoriker. Der stattliche Apparat, der

jedem einzelnen Gedicht beigegeben ist, bietet

reiche Ausbeute. Alle Sorgen des mühevoll

produzirenden Dichters erleben wir mit. Noch

reizvoller aber als jene Vorgeschichten der

späteren Lieder erscheinen mir die zum ersten

Male initgethciltcn Juvenilin. Hier erschliesst

sich dem Forscher endlich einmal eine Ge-

schichte der Uhlandschcn Lyrik. Sehr inter-

essant, wie schon hier im Fortgang der Jahre

alle Motive und Requisite seiner spateren Lie-

der auftauchen, sich wiederholen, befestigen,

läutern, und wie der Dichter auf dem YY'cgc

durch die Kunst hindurch sich allmählich heimisch

macht auf dem Gebiet, dem später seine gelehrte

Forschung galt, ln der Beherrschung der poe-

tischen Sprache und des poetischen Stils schreitet

Uhland nicht erst seit 1810, sondern schon in

dem davorlicgenden Jahrzehnt rüstig voran. Frei-

lich, welch ein Abstand zwischen den ersten

Balladen mit ihrem hülflosen asyndetiseben „Da .

.

da . . . da“ (einer F.igenthümlicbkeit, die sich

übrigens nicht von Ungefähr schon in der be-

wussten Naivetät des jungen Gleim findet) bis

zu der souveränen Sprachgewandtheit des Fortu-

nat! Und weiter, welche Befreiung des rhythmi-

schen Gefühls schon in den Jahren 1801— 1810:

anfangs reizlos zusammengepappte Unstrophen;

bald aber, schon 1805, wunderfeine Rhythmen,

die man alle leise vor sich binsingen möchte.

So ist der Beobachtungen kein Ende; wir

werden immer wieder nachhaltigen Gewinn aus

der schönen Ausgabe ziehen.

Leipzig. Albert Köster.

1
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Zwei altfranzösische Dichtungen (La Cbaste-

laioe de Saint Gille. Du Chevalier au Barisei).

Neu berausgegeben mit Einleitungen, Anmerkungen
und Glossar von O. Sch ul tz-G ora. Halle a. S..

Mas .Niemeyer, 1899. VI u. 194 S. 8". M. 3.

Für Studirende in erster Linie veröffentlicht

Schultz-Gora die beiden anmuthigen Dichtungen
aus der zweiten Hälfte des 13. Jh.s, an denen
auch andere Freunde der älteren französischen
l.ittcratur Genuss linden dürften, mit ausführ-
lichem Kommentar. — Die eine, la chaste-
laine de saint Gille, gehört zu jenen Dich-
tungen, die nach Art des •Guillaume de Dole’
fremde Refrains in die Erzählung einflechten und
dadurch ihren eigenthümlichen Reiz erhalten; sie
meidet vom Schlossfräulein, das auf des ver-
armten Vaters Geheiss den reichen Bauer hei-
rathet, sich aber von ihrem Geliebten, dem jungen
Grafensohn, entführen lässt. — Die andere, le
Chevalier au barisei, ist die Legende vom
gewaltthltigen Ritter, der sieb von einem Ere-
miten aus Hohn die Busse aufcrlegen lässt, ein
Fässchen am Quell zu füllen, dem aber kein
rupfen ins Gefäss flicsscn will, so dass er unstät

von Gewässer zu Gewässer irrt, bis sich sein Trotz
mehl und die Throne der Reue das Fässchen füllt.
' oo dieser Erzählung druckt Sch.-G. auch die minder
geschickte Bearbeitung aus den ‘Vies des Peres’ ab.

Erfolg geleite das Buch!
Budapest. Pb. Au g. Becker.

Geschichtswissenschaften,
Walther Bensemann, Richard Nevil, der

B«"iEmacher. 1428-71. Ein Beitrag nur (,e.
Jc

',
Kn'üc zwischen Lancaster und York,

^rassburg, Ludolf Beusl, 1898. XII u. 189 S. 8”.
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punkte abzugewinnen, noch an Einzelheiten etwas
Wesentliches uns zu erschlossen. Was jedoch
für viel schlimmer gelten muss, ist, dass er bei
der Zusammenstellung seines Buches die bisherige
Litteratur in einer ebenso ausgiebigen wie uner-
hörten Weise geplündert hat. Seine Haupt-
tjuelle bildete Paulis treffliche Englische Geschichte

;

es ist mit leichter Mühe festzustellen, wie sie durch
die ganze Schrift hindurch als Vorlage diente, und
ein beliebig herausgegriffenes Beispiel möge zeigen,
in welcher Weise der Vf. sie benutzte:

Pauli, Gescb. von 1 Bensemann 97. „In
England V, 371. „Bei den ersten Jahren sei-

solchcn Maassregeln ncr Regierung konnte
hatte sich Eduard der Eduard IV. auf den gu-
willigsten Unterstützung ten Willen der Gemci-
der Stände zu erfreuen, nen rechnen; er war
Von Natur zutraulich, ein leutseliger Herr, der
verkehrte er gern mit gern mit dem schlichten
dem gemeinen Manne,

|

Bürgersmann verkehrte,
sass, was lange ausser und wohl auch einmal
Brauch gekommen, wohl selbst Gericht abhielt,

selber wieder zu Ge- um die eingelaufenen
rieht und nahm sich, Klagen zu prüfen.“

wenn er von ungefähr

dazu kam, gern der Be-

schwerden seiner Unter-

thanen an.“

Aber auch andere Bücher hielt B. der Be-
achtung wertb. Man lese beispielsweise:

Stubbs,Tbe constit. Bensemann 7 2f. „Am
hist, of England III, 189.

|
26. Februar 1

)
zogen die

„On the 28th the earls

of March and Warwick
cntcred London

;
on the

Ist of March the chan-

cellor, bishop Nevilfe,

eallcd a general assem-

bly of the citizens at

Clerkenwell ... On
the 3rd a council of 1

the party was held at

beiden Führer in der

Hauptstadt ein, und arn

1. März berief George
Nevil eine Versammlung

nach Clerkenwell . . .

Zwei Tage später er-

klärte in Baynards Castle

eine Anzahl von Baro-

nen, unter denen sich

die Ncvilles, Bourchicr,

Baynard’s castle. Arch- Ferrers und Fitzwalter

bishop Bourchicr, bi- befanden, den Herzog
shop Beauchamp ofSalis-

bury, bishop Neville,

the duke of Norfolk,

the earl of Warwick,

the lords Kitzwalter and

Ferrers of Chartley, and

von York zum recht-

mässigen Herrscher . .

Am 4. März nahm er

in der Abtei von West-

minsterKronc und Scep-

tcr, die einst Eduard

SirWilliam Herbert, with
j

der Bekenner getragen

their friends, there took hatte, an sich“.

upon themselves to de-

clare Edward the rigbt- •) Das richtige Datum

ful king. On the 4th ist der 27. Februar, wie

i sich aus dom (auch von
he was recetved m pro- _ ... .... .. ^

.
r B. zitirten) Schreiben Georg

cessiun at \\ estminstcr, NcvjJSj Calendar of State

seized the Crown and Papers, Venetian I, 99 nr.

sceptrc of the Con- 370, ergiebt.

fessor. “
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Wie fast immer, so hat auch in «len beiden

angeführten Fällen der Vf. es keineswegs für

nöthig erachtet, in einer der zahlreichen Noten

seine wahre Quelle zu nennen. Diese Noten

sind überhaupt, ebenso wie das ausgedehnte

Litteraturverzeichniss am Anfang, nur dazu da,

um einem flüchtigen Leser Sand in die Augen
zu streuen; grosscnthcils wiederholen sie be-

kannte Zitate, und von einer wirklichen Durch-

arbeitung der aufgezählten Litteratur kann keine

Rede sein. Auch Londoner Handschriften wer-

den stellenweise zitirt, ohne dass durch sie —
von einigen wenigen, unwichtigen Einzelheiten

vielleicht abgesehen — uns etwas Neues er-

schlossen werde. Mit besonderer Vorliebe nimmt

B. aus den Paulisehen Anmerkungen im Wort-
laut zitirtc Qucllenbelege in seine Darstellung

auf, indem er sie wohl auch durch Wendungen
einführt, wie: „Sehr richtig bemerkt ein kluger

Mann“ (S. 72; vgl. Pauli a. a. O. 355 Anm. 4)
u. dgl., dabei aber natürlich dafür sorgt, dass

cs so aussieht, als sei der englische Chronist

und nicht vielmehr der deutsche Gelehrte dieser

kluge Mann, den er einer Anleihe würdigt
;

hier-

her gehört sogar das dieser Biographie voran-
gcstcllte Motto, das angeblich direkt aus “Ray-
naldus. Torn. 19. nr. 49“ (welches Zitat!) ent-

nommen wurde, ^tatsächlich aber auf dem Um-
weg über Pauli 405 Anm. 3 zur Kenntniss des
Vf.s kam und noch dazu nicht einmal richtig ab-
gedruckt worden ist. Denn B.s Arbeit zeichnet
sich (wie jederzeit dargelegt werden kann) noch
ganz besonders durch zahlreiche Flüchtigkeits-
fehler und eine grosse Unzuverlässigkeit aus,
der im Einzelnen nachzugehen manchmal zu
recht scherzhaften Ergebnissen führt. Aber es
sei für heute genug, da ein weiteres Verweilen
bei diesem Elaborat wirklich zu viel der Ehre
wäre.

Strassburg i. E. Robert Hultzinann.

Wilhelm Hofmann, Die Ansiedlung nassaui-
scher Kolonisten auf den südpreüssischen
Gütern des Erbprinzen Wilhelm von Oranicn
im Jahre 1799. [Wissenschaft!. Beilage z. Jahres-
bericht .tes Realprogymnasiums zu Ems. Ostern 1898.]
Bad Ems, [>ruck v. H. C'hr. Sommer, 1898. Ab S. 4®.

Seil «lern 12. Jb. bis in unsere Tilge sind in

die Landschaften, welche die heutige Provinz
Posen bilden, Kolonistenschaaren aus Deutsch-
land geführt worden und haben dort auf die
Entwickelung der Landwirtschaft und des Han-
dels, des Handwerks und der Kunstübung, des
Rechts und der Sitte wesentlichen F.iniluss geübt.
Vor Kurzem ist von polnischer Seite (S. Ko-
mornieki, Zabory i kolonizacya niemiecka na
ziemiach polskich z szczegölncra uwzglzdnieniem
W. Ks. Poznanskiego do roku 1848. Lemberg
I S98) eine zusammenfassende geschichtliche Dar-
Stellung dieser Kolonisationsbestrebungcn ver-

sucht worden, vvtjbei jedoch mehr die Statistik

der beiden Nationalitäten als die Wirkung auf die

Zustände des Landes berücksichtigt worden ist.

Unter den deutschen monographischen Arbeiten

auf diesem Gebiete ist die vorliegende um so

schätzenswerther , da sie unerwartet aus weiter

Feme kommt und mit den Ergebnissen der

Poscncr Quellen diejenigen der westdeutschen

verknüpft. Wenn Komornicki ä. a. O. S. 180

von 2500 Kolonisten spricht, die der Prinz von

Oranicn nach Südpreussen gezogen habe, so be-

weist uns unsere Abhandlung, dass es falsch wäre,

diese deutschen Einwanderer als einen dauernden

Zuwachs der deutschen Bevölkerung der Provinz

in Rechnung zu stellen; das Kolonisationsunter.

nehmen, welches der Prinz nach dem Ankauf der

Güter Widzim und Stenscliewo im Poscncr

Kammerdepartement durch Heranziehung von

Bauern aus seinen Erblandcn ausführtc, miss-

glückte vollkommen, da es ungenügend vorbe-

reitet war und sich auf unzulänglich geartetes

und ausgestattetes Menschenmaterial stützte. Mit

unsäglicher Mühe hat tler Vf., indem er Namen

auf Namen aus den Akten zusammenst eilte, ber-

ausgerechnet und in einem Anhang näher nachge-

wiesen, dass von den rund 400 Familien mit

etwa 2000 Personen, welche 1799 in die süd-

preussischen Güter des Prinzen einwanderten,

nur 84 Familien mit 346 Personen wirklich ge-

blieben sind, während die anderen meist als

Bettler zurückwandertcn oder sonst im Elend

verkamen. Kaum jemals sind die unseligen

Folgen übereilter Kolonisationspläne schlagender

bewiesen worden. — Die polnischen Ortsnamen

sind nicht überall richtig geschrieben, für Sltsztiro

ist Stenschewo

,

für Mieroslawski MUroslan'ki zu

verbessern.

Posen. A. Warschauer.

Geographie, Länder- und Völkerkunde.

Alfred Lichtwark, Hamburg. Niedersachsen,

Dresden, Gerhard Kühtmann, 1897. 76 S. 8°. Geb.

M. 1,80.

Im Jahre 1897 erschienen in der Zeitschrift

‘Pan’ zwei Essays von Alfred Lichtwark: Ham-

burg. Niedersachsen, die mehrfach überarbeitet

jetzt in Buchform vorliegen. Sie bilden den

zweiten Thcil eines Cyclus von ‘Städtestudien

des Vf.s. Behandelt der erste die ‘Königsstädtc

,

Berlin, Potsdam, Dresden, München und Stuttgart,

so ist hier die 'Bürgerstadt’ Hamburg und Nieder-

sachsen gezeichnet, als dessen natürliche Haupt-

stadt eben Hamburg erscheint. Der ganze Cyclus

ist aus der praktischen Tbätigkeit des Vf.s als

Direktor der Hamburger KunsthaUc hervorge-

gangen und bildet eine kurze Inhaltsangabe von

Vorträgen über Reisevorbercitung und Reiseziele,

«lie der Vf. in der KunsthaUc und in Hamburger

Vereinen und Gesellschaften gehalten hat.
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Daria liegt eingeschlossen, dass der Stoff

nicht systematisch behandelt ist. Wer das Buch
weniger genau liest, kann anfangs die Empfindung
haben, als seien hier nur flüchtig einzelne Ge-
dankenreibcn hingeworfen, aber bei eindringender

Betrachtung erscheint der Inhalt als eine niemals

unterbrochene Kette fest ineinander gefügter Ge-
danken. In der Art einer nur wenig ausgeführten
Disposition giebt der Vf. eine Fülle neuer grund-
legender Gedanken, die den Leser fortwährend
tu neuen Seitenblicken anregen. Dabei zeigt

L. die ganz besondere Gabe, aus der er-

drückenden Fülle der Einzelerscheinungen das
Wesentliche, den Kern, das eigentlich Charak-
teristische hcrau5zuscbälen und scheinbar Ent-
ferntes in kausalen Zusammenhang zu bringen.
Wie aus dem gegebenen Grund und Boden,
dessen Eigenart klargelegt wird, dem Bewohner
die Aufgaben erwuchsen, der Typus der Men-
schen sich formte, wie aus Buden, Geschichte
und Menschentypus der ganz eigenartige Organis-
mus der ‘Bürgerstadt’ erwuchs, das wird hier
in grossen sicheren Strichen gezeichnet. Aber
diese Gedanken sind nur der Unterbau für einen
andern Gesichtspunkt. Es gilt nicht nur die
lugen zu öffnen für die Eigenart der Landschaft,

Menschen und des Stadtbildes, sondern cs
«egt dem Vf. vor allem am Herzen, dass endlich
dieses so besondere Gebiet auch in der Kunst
seinen Ausdruck finde, der ihm bisher gänzlich oder
doch fast gänzlich mangelte. Jede Kunst muss orga-
nisch ans der Besonderheit der Hcimath hervor-
wachsen, wenn sie gesund sein soll. Aber diese ge-
sunde medersächsische Kunst fehlt bisher. ‘Malerei,
-rchnektur, Kunstgewerbe tragen im Allgemeinen

1 Stempel des Importirten’. — ‘Schutz vor
7" lahmlegenden Import von Ideen und Erzeug-
'ssen von aussen gewährt nur die höchste Ent-

\ v"
eiK'nen Pru'lul“ion'. sagt der Vf.

vT* L 'cb''vark ist der erste, der auf die innere
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C Freihcilen erkämpft, dass
gera e zu der Zeit, wo allerorten

die absolute fürstliche Gewalt .auf der Höhe
stand — eine Art von republikanischer Selb-
ständigkeit geniesst. In diesem Augenblicke aber
gelangt es unter die Herrschaft einer Dynastie,
in deren Machtbereich lokale Sonderrechte und
lokale Selbstverwaltung als unverträglich mit der
Idee und mit den realen Bedürfnissen des nach
einer Grossmachtstellung strebenden, militärisch
regierten Staates betrachtet und bekämpft werden
mussten. So etwa lässt sich der allgemeine
Gesichtspunkt kennzeichnen, unter dem die vor-
liegende Untersuchung auch über den engeren
Rahmen ihres speziellen Gegenstandes hinaus
Interesse beansprucht. Der Kern des Streites
zwischen Friedrich d. Gr. und Neuehatel lag in

einigen Vergünstigungen bei der Steuerzahlung,
welche die Unterthancn einst ihren französischen

Herren abgerungen hatten. Die landesherrliche

Grundsteuer wurde von allen Getreide oder Wein
bauenden Steuerpflichtigen in natura erhoben,
und der so eingesammelte Vorrath von den fürst-

lichen Beamten in Regie auf den Markt gebracht.
Der Kanton hatte aber das Recht erworben,
alljährlich durch amtliche Taxe die Preise für

Getreide und Wein zu bestimmen — zunächst nur,

um die Armen des Landes gegen unerschwing-
liche Preise zu schützen — später auch, um
ihnen, wenn sie nicht in natura steuern konnten,

den Steuersatz für die entsprechende Zahlung
in barem Gclde an die Hand zu geben. Hieraus

entwickelte sich dann aber die weitere Kon-
zession, dass grundsätzlich jeder Steuerpflichtige,

ob bedürftig oder nicht, seine Abgabe in Geld,

und zwar nach Maassgabe der von der lokalen

Obrigkeit aufgcstellten Preistaxe entrichten konnte.

Natürlich hatte die in dem „Staatsrath“ zu Neu-

chäte! verkörperte Gesammtheit der Steuerzahler

auf diese Weise die Bemessung ihrer eigenen

Steuerlast bis zu einem hohen Grade in ihrer

Hand, und die fürstlichen Einkünfte sanken von

Jahr zu Jahr.

Nachdem schon Friedrich I. und Friedrich

Wilhelm I. — nach Erwerbung des Landes i. J.

1707 — trotz mancher anderen finanziellen Er-

folge gerade gegen diesen Missstand nicht ener-

gisch vorzugehen gewagt hatten, machte Friedrich

d. Gr. 1748, als nach den Schlesischen Kriegen

nothwendig wieder Geld beschafft werden musste,

— kurzen Prozess und organisirte eine Erhebung

der Einkünfte durch das französische System der

Steuerpacht, unter Abschaffung aller jener Ver-

günstigungen. Damit war der Konflikt geschaffen.

Denn vor der Wahl Friedrichs I. zum Landes-

herrn hatte der Kanton diesen eine Art von

Verfassungsurkunde und darin auch den Satz

beschwören lassen, dass er alle unter den früheren

Fürsten erworbenen Privilegien, alle bestehenden

Gesetze und Rechte, „geschriebene und un-

geschriebene“, unangetastet lassen wolle. Zu

diesen rechnete der Kanton mit Recht auch seine
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Steuerverfassung, um! als zu dem Rechtsbrucb,

der ohnehin die Bevölkerung materiell schädigte,

noch manche Härten der neuen Verwaltung hin-

zukamen, wuchs die Volkserregung bis zum Auf-

ruhr und riss auch den zunächst noch ver-

mittelnden „Staatsrath“ des Landes mit sich fort.

Im
J.

1767 ersuchte der König den Staat Bern,

von seinem alten droit de judicature gegenüber
[

Ncucbätcl Gebrauch zu machen. Es kam jedoch

nur zu einer Entscheidung in mehr nebensäch-

lichen Punkten — allerdings zu Gunsten des

Königs, lieber den Kern des Streites aber wurde
erst eine Verständigung erreicht, nachdem die auf-

geregte Bevölkerung durch Ermordung des König-

lichen Anwalts ihrem Zorn Luft gemacht hatte

und sich von der Feindschaft der Nachbarkantone

bedroht sab. Nun konnte der neue Gouverneur
durch geschickte Vermittelung erzielen, dass der

König, unter Aufrechterhaltung der Steuerpacht,

im Uebrigcn naebgab und die Vergünstigungen

wieder zuliess. — Der Vf. hat sich nicht damit

begnügt, die Ereignisse streng quellenmässig und
unparteiisch darzustcllen, sondern auch die Rechts-
fragen, um die sich der Konilikt drehte, zu be-
antworten gesucht. Er kommt zu dem in. E.
richtigen Ergebniss, dass das Recht in allen für

die Entstehung des Konfliktes wesentlichen

Punkten auf Seiten Ncuchätels lag — dass aber
freilich die Aufregung der Bevölkerung Ueber-
griffe zur Folge hatte, welche cs ermöglichten,
dass das Berner Unheil dem Könige Recht gab
und ihn so in die Lage versetzte, als gross-
müthiger Sieger nachgeben zu können.

Der Vf. hat ausser der vorhandenen französi-

schen und deutschen Litteratur vor allem den
amtlichen Briefwechsel zwischen dem Könige und
der Berliner Regierung einerseits und dem Gou-
verneur, sowie den einheimischen Machthabern
Ncuchätels andrerseits in ausgedehntem Maasse
benutzt, und vermag daher sowohl hinsichtlich
des geschichtlichen Verlaufes, wie auch der
rechtlichen Natur dieses Konfliktes die älteren
Darstellungen zu ergänzen und zu berichtigen.

^er l'n * Friedrich Lohmann.

Rechtswissenschaft.

Leopold Bauke, Rcchtswisscnschaftlichc Unter-
suchungen. I. Die Bestrafung der Chikanc.
II. Der Schutz des g 193 Reichsstrafgesetz,
buchs bei öffentlichen Beleidigungen. III.

Bemerkungen zum Begriffe des Versuches.
Anhang I : Zur juristischen Terminologie. Anhang II

:

Die zeitliche Unbegrenztheit der Gesetze. Berlin,
Selbstverlag (.Göbenstr. 20), 1897. I Bl. u. 271 S 8”

M. 4.

Der Vf. behandelt in 5 Aufsätzen Fragen,
die einen weiteren Leserkreis interessiren dürften,
*odass eine kurze Besprechung in dieser Zeit-
schrift gerechtfertigt erscheint.

Die erste und umfangreichste Abhandlung

betitelt sich „Die Bestrafung der Chikane“. Ein

Jeder darf grundsätzlich das ihm zustebendc

Recht ausüben, und wenn er sich hierbei inner-

halb der Grenzen seines Rechts hält, so wird

er für den Schaden, den er bei der Ausübung

seines Rechts Anderen zufügt, nicht verantwort-

lich. Das bedeutet der vielzitirte Satz: qui

iure suo utitur , neminem Jaedit. Es fragt sich

jedoch, ob die einen Anderen schädigende Rechts-

ausübung auch dann geduldet werden soll, wenn

sic lediglich aus Cbikanc d. h. lediglich in der

Absicht der Schädigung erfolgte. Billigkeit und

eine höhere Gerechtigkeit als die des Gesetzes-

buchstabens scheinen das Gegenthcil zu fordern,

und so finden wir auch schon im späteren römi-

schen Rechte dahin zielende Ausnahmen von der

Regel des oben erwähnten Satzes. Wenn dennoch

einige moderne Juristen das Verbot der Chikane

für unzweckmassig halten, so beruht dieses auf

der — allerdings nicht zutreffenden — Erwä-

gung, dass mit diesem Verbote leicht eine Rechts-

unsicherheit geschaffen und damit nur eine grösse-

res Uebel für ein geringeres eingetauscht werde.

Der VT. gehört nicht zu diesen Juristen; ihm ist

vielmehr der Schutz, den unser heutiges Zivil-

und Strafrecht gegen die chikanöse Rechtsaus-

übung gewährt, bei weitem nicht hinreichend,

und so versucht er in der I . Abhandlung einen

allgemeinen Begriff der Chikane zu gewinnen,

indem er insbesondre auf die enge Verwandt-

schaft der beiden Begriffe Chikane und Noth-

rccht aufmerksam macht: Chikane = äusscr-

liches (formelles) Recht und zugleich innerliches

(materielles) Unrecht; Nothrccht = äusscrliches

Unrecht und zugleich innerliches Recht. Der Vl.

bringt eine grosse Reihe von interessanten Bei-

spielen und Fällen. Aber in dieser fast über-

reichen Zahl liegt zugleich die Gefahr, dass die

Uebersichtlichkeit in der Anordnung verloren

und der logische Aufbau der Arbeit gestört

werde. Und in der Thal kann ich diesen I adel

meinerseits nicht ganz unterdrücken, wie ich

auch der Formulirung des allgemeinen Chikane-

Verbots (S. 127 f.) nicht zuzustimmen vermag.

'Protz dieser keineswegs unbedenklichen Aus-

I

Stellungen, die hier wegen Raummangels nicht

näher begründet werden können, wird man die

Abhandlung, die durchweg ein gesundes Urthcil

des Vf.s bei der Besprechung der einzelnen

Fälle verräth, wegen des reichen praktischen

Materials freudig begrüssen dürfen.

„Der Schutz des § 193 Reichsstrafgesetzbuchs

bei öffentlichen Beleidigungen“ ist die 2. Abhand-

lung überschrieben. Auch hier des Interessanten

eine Ucberfülle. Aber auch hier die Mängel

der I. Abhandlung: man vermisst die sichere

Hand, die den Leser über alle Schwierigkeiten

hinweg geraden Wegs zum Ziele hinführt, zu

viele Abschweifungen in alle möglichen Gebiete,

Digi
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wozu allerdings gerade dieses Thema den viel-

belesenen Vf. leicht verführen mochte.

Die 3. Abhandlung enthält „Bemerkungen zum
Begriffe des Versuchs“. Der Vf. schlägt eine neue

Fassung des Versuchs-Paragraphen im Strafgesetz-

buche vor, indem er an Stelle der Worte „An-
fang der Ausführung“ die Worte „das Schwerste
der Ausführung“ setzt. Dass diese veränderte

Fassung nicht geeignet ist, die Entscheidung des

einzelnen Falles zu erleichtern, lassen schon die

vom Vf. selbst gegebenen Entscheidungen einer

Reihe von Fällen erkennen.

Die beiden letzten kurzen Aufsätze: „Zur
juristischen Terminologie“ und „Die zeitliche Un-
begrenztheit der Gesetze“ bieten einige bcherzi-

genswerthe Vorschläge. Insbesondere verdient
die Forderung, dass Gesetze und Verordnungen
nach Ablauf einer gewissen Zeit aufs Neue ver-
kündigt werden, andernfalls ihre Geltung von
selbst aufhört, mindestens bezüglich der Polizei-

verordnungen Beachtung.

Wenn man auch den vom Vf. gewonnenen
Ergebnissen vielfach nicht zustimmen kann, so
l«st uns das anregende Buch dennoch nicht un-
befriedigt, zeigt cs uns doch, namentlich in den
beiden ersten Abhandlungen, in dein Vf. einen
Juristen, der bestrebt ist, überall dem wahren
Rechte zum Siege zu verhelfen.

Marburg i. H. Ludwig Traeger.

Kunstwissenschaften.

Joseph Führer, Forschungen zur Sicilia sottcr-
ranea. lAbhandlgn d. k. bayr. Akod. d. Wias. I. Kl.

TT J
4 * ,U- Abth-1 München, G. Franz Komm., 1897.

I9* S. 4' mit 14 Tnf. M. 12.

Kunsthistoriker haben zum Sitz ihr
"tuen Instituts durchaus das so lange und «

'«Kroch durcbgearbeitetc Florenz haben wolle
’Mtt sich m der Landeshauptstadt, zugleich d
natürlichen und geschichtlichen Mitte des Lande

,

m
.

‘ tz dcr Verwaltungen, ntederzulasse
1 len Anschluss an die dortige siebzi

Vlntteranstalt des archäologischen Reich

s i Kut vorbereiteten Baden ut

cr, .

ZU un^ sich die Erfahrungen ;

Pann, die eben das archäologische Instit

Im 'l"

r ' er^oss,:nen Periode seiner Enttvickelur
durchntachen müssen. Nun, sie freuen si." u "‘l haben ja ein Recht dazu: c
0,1 renz dauernd Recht behalten, wii

üfttcl'"

16

a
Jahrhundert lehren. Je mehr ab.

a , st
- .

un
Sjiditalicn aufgeschlossen wird, u

des [ anT
r

?
ngl sich Jcm nord«schen Besuch«

nur t?
auf, dass nicl

ein nr' klassischen Archäologen hier not

wenig bearbeit,

besonders ü.?:“™
und Mittelalter greifen hi«

6k«r. tlv ,

'"einander. Griechen und It:

"Umer und Araber
, Normannen un

Franzosen haben im Süden der Halbinsel und
auf Sizilien zusammen gewirkt, um eine Folge
wundersam farbenreicher Kulturbilder zu schaffen
und zu weben an einem künstlerischen Gesainmt*
bild, dessen Einzelfäden zu erkennen und für
unser wissenschaftliches Auge festzulcgen im
Wesentlichen erst zukünftiger Arbeit Vorbehalten
sein dürfte. Ein tüchtiger Schritt in dieser Rich-
tung ist durch Führers tapfere Arbeit gemacht
worden.

Niemals waren die beiden grossen Kata-
kombcnkomplexe von Syrakus, am Südrand der
Achradina einander benachbart, mehr westlich

die weiträumigen Katakomben von San Giovanni,

mehr östlich die engeren, mehr versteckten

Cassia und S. Maria di Gesü, planmässig durch-

forscht, viel weniger noch in ihrem Zusammen-
hang und wissenschaftlich aufgenommen. Nur
ungenügende Einzclarbciten lagen vor und auf

Grund mehr oder minder flüchtiger Besuche
ausgesprochene Urtheile, die mitunter stark fehl-

gingen, wie V. Schultzcs Datirung der östlichen

Theile der Cassia noch in das 2 . Jh. Wie
überall, wo er mit seiner glücklichen Hand und

Energie zugreift, so hat auch auf diesem Ge-
biet Paolo Orsi zuerst wirklich konsequent zu

arbeiten begonnen und Andere zur Arbeit ange-

regt. Seine bekannten Abhandlungen in der

Römischen Quartalscbrift 1895 — 97, der Byzan-

tinischen Zeitschrift 1898, seine Berichte in den

Notizie degli scavi 1893, 1895— 1898 legen

Zcugniss ab von der Gewissenhaftigkeit und

Sachkunde, mit der Orsi auch die spätrömische

und byzantinische Zeit seines sizilischcn Süd-

ostens aufzuhellen bestrebt ist. Aber 1 200 Jahre

und mehr trennen sein vornehmstes Arbeitsge-

biet von dieser Zeit; begreiflich, dass er, auf

dessen Schultern alles lastet, sich hilfbereiter

Hände freut, auch wenn es deutsche sind. Dass

Führer seine Arbeit Orsi gewidmet hat, ist ein

schönes Zcugniss für jene nur an möglichst in-

tensive Förderung unseres Wissens, einerlei

durch wen, denkende edle Gesinnung, früher ein

vornehmer Ruhm der gastfreien italienischen

Nation, der freilich neuerdings, wenn auch wohl

nicht immer ohne unsere Schuld und glücklicher-

weise vereinzelt, hier und da leider etwas zu

erblassen beginnt.

Weder für die Römischen noch für die

Neapler oder irgend welche andere Katakomben

besitzen wir bis jetzt auch nur annähernd gleich-

wertige Aufnahmen. F., durch längeren Aufent-

halt als Institutsstipendiat in den J.
1891 — 92

mit dem klassischen, auch dem griechischen

Süden, insbesondere aber mit dem sizilischen

Arbeitsgebiet vertraut, verwendete einen durch

die bairische Regierung ihm 1894 ermöglichten

zweiten längeren Aufenthalt auf der Insel zu

einer peinlich genauen Aufnahme nicht nur dieser

Katakombenanlagen von Syrakus ,
sondern auch

Digitized by Google



516
515 1 . April. DEUTSCHE LITTEK

zahlreicher anderer christlicher Begräbnisstätten

und Bauten im südöstlichen Sizilien, vielfach ge-

meinsam mit Orsi, dessen Ausgrabungen und

Forschungen mit K.s Bestrebungen in glücklichster

Weise Hand in Hand gingen; manche selbstän-

dige Grabungsarbeit, die zur Selbstkontrolle

eigentlich unentbehrliche Probe darauf, ob man

richtig sehen und schlie9sen gelernt hat, ermög-

lichte ihm Orsis Vertrauen. In wie ungemein ge-

wissenhafter Weise F. sich für die Aufnahme-

und Reproduktionsarbeiten zu Hause vorbereitete,

mit welchen örtlichen Schwierigkeiten die Aus-

führung dieser Arbeiten vielfach verbunden war,

mag man bei ihm selber nachlesen. Selbst

seine Gesundheit hat F. leider stark mit er-

setzen müssen. Die Grundrisse und Durchschnitte

sind ganz vorzüglich ausgeführt, wenn auch hier

und da durch Verweisungsbuchstaben das Ver-

hältnis zwischen Textbeschreibung und Aufnahme

etwas klarer hätte dargestellt werden können.

Von völliger Beherrschung der einschlägigen geo-

dätischen Kunst zeugen die Pläne, der Aufnahme-

teebnik bei Magnesiumlicht die in Obernetterschen

Lichtdrucken gut wiedcrgcgcbcncn Innenansichten,

sowie die Heliogravüren nach Arcosolienmalc-

reien und -insebriften, Skulpturen (darunter eine

ausgezeichnete Wiedergabe des Sarkophags der

Adelphia), Dipinti und Graffiti, Gläsern und Lam-

pen. Dass die Malereien so mangelhaft wirken,

ist Schuld ihrer jammervollen Erhaltung, z. Th.

auch der unbarmherzigen photographischen Linse,

die zerstörte Stellen besonders schonungslos her-

vorhebt. Gewiss ist photographische Wieder-

gabe auch der Freskogemälde unerlässlich zur

Kontrolle des Zeichenstifts — wer Salvatore

Politi gekannt hat, weiss was es sagen will, wenn
selbst de Rossi nach dessen Zeichnungen und

Aquarellen syrakusanische Fresken publizirtc —

,

aber von einigen der wichtigsten Malereien, die

F. herausgegeben oder noch nicht herausgegeben
hat, möchte man daneben doch sehr gerne eine

zeichnerische bezw, kolorirte Wiedergabe. Viel-

leicht lässt sich nach dem wirklich hochbefriedi-

genden Ausfiall dieser Arbeit die bairische Aka-
demie der Wissenschaften zu weitergehender
Unterstützung solcher Reproduktionen bestimmen

:

sind doch unter ihnen auch manche eigenartige

und so in Rom nicht wiederkehrende Schöpfun-
gen, wie z. B. jenes merkwürdige Bild aus einem
Kinderarcosol der Katakombe Cassia (Taf. XI, 2),

wo ein Jüngling auf einem Bodenteppich sitzt,

einen Palmzweig in der Linken, in der Rechten
einen Glasbecher mit etwas rothem Wein, dar-

über ein Brod mit kreuzweisen Einschnitten,

rechts ein Vogel, der Hintergrund mit Rosen-
knospen gelullt. Von links kommt eine mädchen-
hafte Gestalt mit ausgebreiteten Armen, aber
keine Orans. h\ hält das Bild für eine Dar-
stellung der Eucharistie. Freilich wäre das hoch-
wichtig und merkwürdig. Aber Christus so wie

ATUKZKITUNO 1890. Nr. 13.

ein Buddhahild am Boden hockend und manches

Andere — das gellt doch nicht. Schon in der

Domitillakatakombe ist das antike .Todrenmahl“

in die christliche Kunst eingezogen und spick

in ihr eine nicht unbedeutende Rolle auf Bild-

werken mannichfacher Art. Sollte es nicht auch

zur Erklärung dieses Fresko, wo der Raum für

liegende Darstellung nicht reichte, berbeigezogen

werden dürfen? Das dienende Kind wäre alsdann

die typische Oinochoos.

Zu eingehenderer kunstgcschichtlicher Wür-

digung des von ihm vorgelegten Materials ist

F. in dieser Arbeit noch nicht geschritten; der

Verzicht erklärt sich wohl aus dem Wunsche,

erst seine übrigen noch nicht veröffentlichten Auf-

nahmen vorlegcn zu dürfen, ein Wunsch, den jeder

Leser «1er schönen Arbeit lebhaft tnitempfmden

wird. Erst dann wird sich die Frage nach dem

Vcrhältniss dieser Kunst zur römischen bezw.

byzantinischen stellen und beantworten lassen.

Eingehende in Wickhoffs Sinn anzustcilende \ er*

gleiche auch mit der Profanmalcrei ,
wie sie na-

mentlich in Nordafrika von Jahr zu Jahr uns

reichlicher bekannt wird, werden sich nützlich

erweisen bei Würdigung dieser Fragen, die man

nicht einfach — mit Strzygowski — unter die Parole

„Römisch oder Byzantinisch?“ wird stellen dürfen.

Der Schwerpunkt des Textes liegt in der

äusserst genauen Vorführung des Thatbestandes,

sowohl des architektonischen Bildes der Anlagen

wie des sämmtlichcn künstlerischen, inschrifllichen

und durch bewegliche Fundstücke dargestcllten

Materials. Auf Grund dieser für die ausgegra-

benen Tbeile wohl für alle Zeiten abschliessen-

den Darlegung kommt F. zu dem unabweisbaren

Schlüsse, dass die östlichen Katakomben die

älteren sind und zwar der östliche Theil der

Cassia und damit in Verbindung stehenden

5. Maria di Gesü noch in das 3. Jh. hinaufreicht,

während S. Giovanni der Zeit der völlig freien

Ecclesia triumphans angehört und vom 4. Dc-

cennium des 4. Jh.s bis in das 7. in Gebrauch

war. Dies chronologische Verhältnis erfahrt

durch manche feine Bemerkung über die \ *- r *

schiedenartigkeit der Ausstattung, Superposition

von Dekorationen, den Todtcnkult, über epi-

graphische Fragen, über den Ersatz der antiken

Datirungsart durch die mittelalterlich - moderne

u. a. vielfach interessante Erläuterungen.

grossartige Anlage von S. Giovanni beweist ür

einen relativen Wohlstand im Syrakus des 4. is

6. Jh.s: eine monumentale Bestätigung zu c,n

Bilde, das für das Ende jener Periode aus den

Briefen Gregors des Gr. uns Holm kürzlich m

seinem dritten Bande entworfen hat. Wo ' ofT*

7. bis 9. Jh. (878 Einnahme durch die Araber;

der Regräbnissplatz war, ist noch nicht lestge

stellt: vielleicht noch näher an der Stadt, w 1)1ur

die Analogie anderer Städte, z. B. Roms, •‘’P
r0

chen würde.
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In glänzender Weise hat F. unsere Kenntniss

der syrakusaniseben Katakomben fcstgelegt.

Man kann nur den dringenden Wunsch aus-

sprechen, dass ihm bald — d. h. so lange Orsi
noch dort ist — ausgiebige Gelegenheit geboten
werde, seine Forschungen an Ort und Stelle

fortzusetzen und alsdann sein gesammtes Mate-
rial zu veröffentlichen. Angesichts einer Arbeit,

wie dieser F.s, so manch anderer Arbeit, mit

der die christlichen Archäologen Beweise syste-

matischer Durchforschung ihrer Gräberweit ge-
geben haben, angesichts der in gleicher Weise
emsigen und erfolgreichen Thätigkeit, mit der
die sog. praebistorischen Forscher, in Sizilien in

erster Linie Orsi, ihr Material vorlegen, hat der
klassische, so lange im Lande arbeitende Archäo-
loge wohl Ursache, sich zu fragen: „und wie
weit sind wir mit der schönen und so nothwen-
digen Aufgabe einer Gräberkundc für die zwischen
beiden Gebieten liegenden zwölf Jahrhunderte?“
Wie weit sind wir noch an jedem der grossen
Brennpunkte antiken Lebens in Italien —

• um
ton dem Zukunftsbild solcher Forschung in der
griechischen Welt ganz zu schweigen — von
der Erreichung eines Zieles entfernt, wie cs F.s
noch uns vor Augen stellt!

Heidelberg. F. von Duhn.

Moderne Dichtung,

Ed‘*
,

<
f
r4fin Salburg, Die Seele. Ein Men

fcnenkben in Gedichten. Stuttgart, Greiner & Pfeiffer
[1894 '»7 S. tl. 8". Geb. M. 3.

Ein etwas gesuchtes Kleid birgt ein schlich-
5 • otiv, die Seele des eben Verstorbenen ver-

!? uf Erden, bis der Leib begruben wird,

J
v

1

,

'v!i l|rttnd dieser Tage sein ganzes
ab'r ohne verhallenden Schein. Das

\t
SiV er

?.
ichterin ’ Eswird lyrisch-episch

Verirr,

^ ' "Schicksal mit seinen Erfahrungen,

„ I ,

nü::n
’ liuschungcn und Wandlungen auf-ST i

,

V0,n ersten Augenblick durch Freund-

wir L Ehc
’ Wirkci’- Ws zuletzt sehen

Sorppn' ^
enschenleben. das erst in thätigem

ZI*' auf kleinem Gebiete, sieh

men r
ln

.
'''ecl,sclndcn Maassen und Rhyth-

Motiv entfak»

raCh

r • T*.
Monologen "'ird das

schritt nro -i

W°bel slcb ein m«rkbarcr Fort-

posi,i„n

e
a n" ,

emer frSheren ^"liehen Kom-

ScMS,Tv
DlClU<:rin

’.
”9ekenntniss“ (Graz,

nocli nicht

ZCIg
*' freilich, ganz ist es ihr

“"<1 die P,
®. UnEcn ' die Prosa zu überwinden

“l'lrcichp -v."
rem zu entfalten; noch immer

Set» üholithe- \v™V ,ellr stSren<le Enjambements,

Rhetorik H,

11 ungen und Reime, aber die

meist wird
' E

,.
S 'CI mclu ra,jhr so stark hervor,

gezierte pt.r

arer Ausdruck gefunden und die

ist
nicht m-tp

vcrmieden. Auch die Erfindung

letzten Gö i., n ,.

S° fhenteuerlich wie bei jenen
mken e,n« Königsmörders. Manch-

mal allerdings bat die Dichterin etwas unter-
nommen, wozu es ihr an der nöthigen Kraft ge-
bricht, aber ein Gedicht wie „Schicksalswende“
(S. 54) beweist, dass sie etwas kann und in
kühnem Wagemuth das Schwere zu leisten sucht.
Die Dichterin hat trotz augenfälliger Mängel etwas
Bedeutendes, Imponirendes, und das ist immerhin
Etwas.

Lemberg. R. M. Werner.

Notizen und Mittheilungen.

Bruno Ehrlich, DeCallimachihymnisquaestioncs
chronologicae. [Breslauer philologische Abhand-
lungen, hgb. von Richard Förster. Bd. VII, H. 2.)
Breslau, W. Kocbner, 1894. 70 S. 8 n

. M. 3.

Es sind chronologische Vermuthungen, die auf Grund
der jedem Kallimachosforschcr wohlbekannten Zeugnisse
und Argumente entwickelt werden. Da diese meist
mehrdeutig sind, müssen auch die Schlüsse meist un-
sicher bleiben. Und so wird man auch diese Versuche,
unwissbares festzustellen, schnell zu den alten legen,
so wohlgemeint sie sind. Uebrigens finden sich in

dieser Arbeit zerstreut Einzelbcobachtungen U. Wilckens,
die alle werthvoll sind.

Leges Graecorum sacrae e titulis collectae. Ediderunt
et explanaverunt loannes de Frott, Ludovicus
Ziehen. Fase. I : Fasti sacri ed. I. de Frott. Leipzig,
B. G. Teubncr, 1896. VI u. 60 S. 8*. M. 2.80.

Es war ein nützlicher Gedanke, die griechischen
Kultinschriften zu sammeln und für den leichteren Ge-
brauch herzurichten. Von ihnen hat Frott die Fest-

kalendarien. Ziehen die rituellen Inschriften übernommen.
Die Anordnung ist wie billig topographisch, die Edition
genau, z. Th. nach besonders unternommenen Neu-
revisionen gefertigt, der Kommentar brauchbar, nur
keineswegs vollständig. Es fehlt mitunter sogar am
nötigsten.

Badisches Generallandesarchiv.

Jahresbericht für das Jahr 1898.

Persona Istand. Archivassessor Dr. Al, Car-
tcllicri erbat seine Entlassung, um sich an der Univ.

Heidelberg als Privatdoz. d. Gesch. zu habilitiren. Etat-

massiger Hilfsarbeiter wurde der Lehramtspraktikant Dr.

Karl Brunner. Als Volontär trat Dr. Karl Hölscher,
Hilfsarbeiter der Bad. Hist. Kommiss., ein. Der Archiv-

aspirant Otto Roller wurde dem General landcsarchiv

als wissenschaftlich gebildeter Hilfsarbeiter für svstenmt.

genealog. Forschung versuchsweise zugethcilt.

Neu zugegangen sind an Archivalien insgesammt
;i8 Nummern durch Einlieferungen seitens der Behörden,

durch Ankauf, Abschriftnahme und Schenkungen. Von
diesen seien besonders erwähnt die aus dem Nach-
lass des Grafen von Traitteur in Bruchsal er-

worbenen Akten über die Bruchsaler Saline , sowie

mehrere werthvolle Sammclbände mit Aufzeichnungen

politischen und militärischen Inhalts, seltenen Flug-

blättern, Programmen, Hof berichten usw. Aus dem

Archiv des Ministeriums des Auswärtigen in Paris wur-

den Abschriften wichtiger politischer Korrespondenzen

zur Geschichte Badens im 17. und 18. Jh. gewonnen.

In der öffentl. Bibliothek zu Nantes sind mehrere

Briefe fürstlicher Personen für das Generallondcsarchiv

kopirt worden. Der .Siegelsammlung schenkte Herr

Gull in St. Gallen 39 Gypsabgüsse von Siegeln

der Bischöfe von Konstanz.
Repertorisirungsarbeitcn. Verzeichnet wurden

die Urkundenarchivabtheilungen Waldkirch, Oberried.

Güntersthal, sowie theilweise die Abth. Lahr— Mohl-

berg und das umfangreiche Archiv Konstanz -Reichenau,

•
I
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ferner wurde die früher begonnene Kepertorisirung des

Lehen- und Adclsarchivs fortgeführt, die nunmehr etwa
die Hälfte des Gcsammtbcstandes, etwa 600 Familien mit

etwa 3500 Urkunden, umfasst. Auch in den einzelnen

Aklenabthcilungcn wurden die Ordnungsarbeiten erheb-

lich gefordert Es wurden namentlich die von den Be-

hörden cingeliefcrten Materialien verzeichnet und eingc-

reiht. Erwähnt seien besonders die aus der stehenden
Registratur des Bezirksamts Durlach zur Aufbewahrung
un Gcnerallandcsnrchiv ausgeschiedenen älteren Akten. —
Die Snmmlg und Aufzeichng d. Akten u. Stammbäume,
welche zu den Aufschwörungen für die Domstiftc Kon-
stanz und Spcicr. sowie für den Johanniterorden ge-

hören und überaus werthvolles Material zu genealog.

Korschgn enthalten, wurde fortgesetzt.

Entwürfe zu neuen Siegeln bezw. Wappen
wurden für 53 Städte und 76 Landgemeinden gefertigt.

Die Vorarbeiten zur Herausgabe der Archivin ven-
ture sind in Angriff genommen worden. Der Druck
des ersten Bandes wird im Laufe d. J. I8v9 erfolgen.

Im Kgl. Museum zu Berlin wird vom 6— 13. April

e. archäolog. Oster-Kursus für Lehrer höher.
Untcrrichtsanstalten abgehaltcn werden.

Bei d. Ausgrabgn, die die französ. archäolog.
Schule in Rom seit längerer Zeit in Lambasis in

Nordafrika vorgenommen hat, wurde südlich vom Prae-
torium e. Gcbäudcrcihc aufgedeckt, welche die Oflizicr-

Vcrsnmmlgsriiumc enthalten zu haben scheint. — Die
im 8. BJ des Corpus gesammelten Inschriften erfahren
keine grosse Vermehrg; die meisten Inschriften stammen
von Grabsteinen. Im Norden d. Stadt ist e. christl.

Basilika frcigelcgt worden, die 20 m lang u. 11 — 12
breit ist. Ihr Boden ist fast ganz aus Gräbern ge-
bildet. die aber nur einige hübsche Lampen an Ausbeute
gaben. Die noch lesbaren Münzen zeigen die Bilder
von \ alens und Valentinian. ln e. Wäldchen bei der
Stadt hat man mehrere sog. Anteflxe aus Terrakotta
gefunden. Es sind etwa 35 cm lange u. 14 cm hohe
Gicbclsteinc, die an ihrem unteren, dem Beschauer zu-
gekehrten Ende c. von wallendem Haar umgebenen
Frauenkopf im Medutentypus zeigen.

Zu Goethes 150. Geburtstage ist in Düsseldorf
eine grosse rheinische Goethefeier beabsichtigt. Am
20. u. 21. Juli, den Tagen, an welchen Goethe vor
125 Jahren zum eraten Male in Düsseldorf weilte, soll
e^ Festzug u. e. I-cstaufFührg mit d. hervorragendsten
Kräften dtscher Bühnen im Stadtthoater stattfinden. In
d. Raumen d. Kunstakademie wird e. grosse rhein.
Goetlie-Ausstellg veranstaltet, d. Goethes Ueziehgn zum
Rheinlande veranschaulichen soll. Am 28, August bc
gmnt d. Goethe-Woche mit Muster-Aufführgn Goethischer
Werke im Stndtthcater.

Der vor Kurzem verstorb. Prof. d. Gesch. Fruin in
Leiden hat d. Mistor. Gesellsch. in LUrecht 1000U Gul-
den, und seine Bibliothek zur Hälfte der Leidener llniv.,
zur Hälfte d. Gesellschaft f. niederländ. Litt, vermacht.

An d. Ufern d. Rio Negro, c. Nebenflusses d. Ama-
zoncnslromcs, ist c. kleinwüchsiger Volksstamm,
dessen Männer nicht mehr als 140 cm messen, ent-
deckt worden. Seine Hcimath soll d. brasilian.venczolan.
Grcnzland sein. Ueb. Sprache u. Sitten ist noch nichts
Näheres bekannt.

Georg Eber*' umfangreiche iigyptologischc
Bibliothek ist in den Besitz der Verlagsbuchhandlung
von Alexander Dunckcr in Berlin übergegangen.

Gelehrte Gesellschaften und Vereine.
Die Gencralrersnmmlg der dlschen Shakespeare-!’,.

Seilschaft lindcl in diesem Jahre am April in Wc
mar Stau. Den Kestvortrag wird l*ruf. Dr. AI ui
Brandt ub. .Shakespeare u. s. Vorgänger halten. AlAbend soll im lluftheater .Cymbelin“, neu cinstudir
auigcfuhrt werden.

Die 0. Versammlung deutscher Historiker wird Ostern

1900 in Halle a. S. in Verbindung mit e. Konferenz d.

Vertreter landesgcschichtl. PuWikationsinstitute abgchul-

ten werden. Der Ortsausschuss in Halle, dem die Proff.

Lindner, E. Mcvcr, Droyscn. Rnehfabl. sowie die Herren

Dr. Perlbach, Dr. W. Schultzc, der Direktor des Provin-

zialmuseums und andere Gelehrte angehören, hat Prof.

Ed. Mcvcr zum Vorsitzenden gewählt.

Personalchronik.

Ernennungen, Auszeichnungen usw.

I. An Universitäten usw. Der ao. Prof, in d.

Ihcolog. Fakult. d. Univ. Göttingen, Lic. Paul Alt-

haus ist zum o. Prof, befördert worden. — Dr. phil.

Aug. »Messer hat sich als Privatdoz. f. Philosophie u.

Pädagogik an d. Univ. Giessen habilitirt- — An d.

Univ. Bonn hat sich d. Oberl. am dort, städt. Gymn.,

Dr. Sudhaus als Privatdoz. f. klass. Philol. habilitirt

— Der o. Prof. f. üsterr. Gesch. o. d. Univ. Graz, Hof-

rnth Dr. v. Kroncs hat den Ruf nach Wien als Hubers

Nachfolger abgelehnt. — Dr. Karl Wculc vom Mus. f.

Völkerkde in Berlin ist als Direktorial- Assistent an d.

Mus. f. Völkerkde in Leipzig berufen worden. — Der

ao. Prof, in d. jurist. Fakult. d. Univ. Marburg, l>r.

Frdr. Wache nfeld, ist als o. Prof. a. d. Univ. Rostock

berufen worden. — Der Abtheilgs- Direktor a. d. Kgl.

Bibliothek zu Berlin, Dr. Karl Gerhard ist z. Dir.

d. Kgl. Univ.-Biblioth. in Halle a. S. ernannt worden.

— Der Privatdoz. d. Geogr. an d. Univ. Berlin, I>r.

Erich v. Drygalski, ist z. ao. Prof, ernannt worden,

— In d. jurist. Fakult. d. Univ. Leipzig hat sich Dr.

Kretschmar als Privatdoz. habilitirt.

II. An Gymnasien usw. Prof. Dr. Rost am

Gymn. in Schweidnitz ist z. Dir. d. Gymn. in Pless er

nannt worden. — Prof. Mühlenbach ist vom Gymn.

in Jauer an d. Fricdr.-Gvmn. in Breslau versetzt worden.

Todesfälle:

Der Pädagoge u. Literarhistoriker L. J. Pol Iwanow,
am II. Febr., im 61. J., in Moskau; der Hofbaudircktor

a. D. Joseph v. Eglc, am 5. März, im 81. J., in Stutt-

gart; d. Romanschriftsteller Emil Er ck mann, am 15,

März, 77 J. alt, in Luneville; der Prof, an J. Kunst

gewerbcschule
, Dr. Paul Frdr. Krell, im 56. J-. in

München; der Konservator d, archaotog. Museums u.

d. Ruinen v. St. Bavo, Hermann van Duvsc. am

17. Mörz, 52 J. alt, in Gent; der Archivar d. Minister,

d. Acusscrn, Dr. 0. V. Rydberg. nm 17. März, 76 J.

all, in Stockholm.

Neu erschienene Werke,
vom 10. bis 2». März in der Redaktion eingeliefcrt J

Anders, Fr., Skizzen aus uns. heutig. Volksleben.

2. Sammlg. Lpz., Grunovv. Geb. M. 4.

Bernstein. Ed., D. Vornussctzgn d. Sozialem, u. d.

Aufgaben d. Sozialdemokratie. Slttg., Dielz Nf. M- *•

Bertling, Zehn Fragen üb. d. Wahrt- d. christl.

Glaubens. Lpz., Hinrichs. M. 2.

Biedermann, W. Frh. v. t
Goethc-Korschgn. Ander-

weite Folge. Lpz., F. W. v. Biedermann. M. 10.

Braunschweiger, D.. D. Lehre von d. Aufmerk

snmk. in d, Psychologie d. 18. Jh.s. l-pz-. Haue«-

M. 3,60.

Briefwechsel d. Hzgs Christoph von Wirtcmbcrg.

Hgb. v. V. Ernst. I.: |55i»/52. Stttg., Kohlhammcr.

M. 10.

Bulthaupt, H.. Dramaturgie d. Schauspiels, Shake-

speare. 6. Aull. Oldenburg, Schulze (A. Schwärt* .

M. 5.

Dahn, F., Sämmtl. Werke poetisch. Inhalts. XI. »

Breitkopf & Härtet. M. 3. .

Dittmar, W., Vetus Testnmcnlum in Novo. L Ha c.

Götting., Vandenhocck & Ruprecht. M. 3,60.
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Garnier. J. D.. Zur Entwicklgsgesch. d. Novellen-

dicMg L Tiecks. Giessen. Roth.

Gebhart, E., Le Baccalaureat et les Etudcs classi-

ques. Paria, Hachette. Fr. 2.

Hurn tneSau er , Fr. v„ D. vormosaische PricÄtcrthum

in Israel. Freiburg i. ß., Herder. M. 3.

Jacob. K-. Strassburg. Politik vom Austritt aus d.

Union bis Htm Bündn. mit Schweden (1621/32). Strassb.

L E., C. F. Schmidt. M. 3.

Jahrcsber.. Theolog., hgb. v. H. Hollzmann u. G.

Krüger. XVII. Bd., 5. Abth. : Register. Brl., Schwetschke

a Sohn.

Jeotscb, K., Kodbertus. Stttg., Fr. Frotnmnnn. M. 3.

Kaiser, A., D. Fastnachtspiele von d. Actio de sponsu.
Güttingen, Vaodenboeck & Ruprecht. M. 3.

Kandier, Flora, Wogen d. Lebens. 2 Novellen.

Dresd., Pierson. M. 2.

Kirchhoff, A., Pflanzen- u. Thierverbreitg. [Hann,
Hoctetettcr, Pokornv, Allg. Krdkdc. 5. Aufl. III. Abth.j
Wien, Tempsky. M. 10,

Lobalschel'sky, N. I.. Zwei geometr. Abhdlgn.
Ucbs. v. Frdr. Engel. [Urkdn z. Gesch. d. nichteuklid.
Geometrie, hgb. v. Frdr. Engel u. H. Stacke!. I.j Lp*.,
Tcubnex. M. 14.

I.onginus. On the Sublime, cd. bv W. Rhys Roberts.
Cambridge, Univ. Press (l.ond., Clayj. Geb. Sh. 9.

Lühr, K.. Ist e. religionslose Moral möglich? Brt.,

Schwetschke. M. 1

.

Planck, G., D. recht]. Stellg d. Frau nach d. BGB.
Giitting.. Vundenhoeck Ä Ruprecht. M. 0,60.
Pollock. Fr.. Spinoza, bis Life and Philosophv. 2 d

cd. Load., Buckworth & Co. Geb. Sh. 8.
Reela ins Univers.-Biblioth. Nr. 3931. Birch- Pfeiffer,

Cb., D. Goldfcauer. Schausp. — 3932. Dieselbe, Nacht
a- Morgen. Drama. — 3933. Dieselbe. Steffen Langer
aw Glogau oder Der holländische Kamin. Lustap. -
•W34. Mendes, Catulle, Novellen. Uebs. v. Hcnr. De-
s

' e

,
Doroschcnko. P., Wer ist es? Kriminat-

KescticMe, iibertr. v. Marie v. Pezold. — 3936. Jacob-
»’h. B-, Zum Einsiedler. Luslsp. — 3937. Racder, G.,
v artesische Brunnen. Zauberposse. — 3938/40. Dichter-
H^aphien 2. Bd- Haarhaus, J. R., Joh. Wolf«. v.
(*°cthc. Je M. 0,2t t.

>
All^‘ Physiologie d. Muskeln u. Nerven.

Br^lha
Dte,Mt 'visscnschaft *- Biblioth. XXVII.) Lp/..,

E* unß«fru<*te Voltaire -Korrcspon-
Stu«- Fr. Frommann. M. 4,50.

Gvirn
^ur Reform d. klass. Stud. auf

J>®"' Lpz.. Dürr. M. 0,75.

^Ske
H

'

mV 3

d' Wesen d ’ evgK Glaubens Brl »

*• fraM6s- Gramm- 3-

Kants Theorie d. Kausalität. Lpz.,

4 U*
1 J °h- Christ. Brandes, e. Beitr. z. Gesch.

Kgl Cvmn
T
c ?

ters im 18 - Jh
- 1X1. Jahresber. d.

ZU Schnceb«rßl Schneeb.. Druck v. C. M.

* Ktatfr
n ’ 12' BieicfclJ t Vclhagen

Demnächst erscheinende Werke.

Th '

Aus dem Gebiete der

Christi. iTh^
C
«

8
.

S ' B ew'8c Hohepriesterlh. Jcsi

ler p. u*r*- Jlarburg, Eiwert. M. 0,40. — Kicss
Roth, m/j — e

aniel
- Textkrit. Untersuchg. Stttg.

nach d i ,

ro "' ^ A., D. messian. Sdbstzeugn

u ,

FvSUcn - M«rb., Elwcrt. M. 0,4t

•• Stttg. Fromm
cndcr

' w * Mythologie u. Metaphysik

J

M 4 - “ J^nies, W., I). Will
M. 3. _ $• .

re Essays. Uebs. v. Th. Lorenz. Ebda
beck

» H., Aristoteles. Ebda. M. 1,75

Philologie. Reue hl ins Verdtschg d. 1. olynth.

Rede d. Demosthenes, hgb. v. W. Poland. Weimar,
Fclbcr. Etwa M. 2. — Ficidings Tom Thumb, hgb.
v, p, Lindner. Ebda. Etwa M. 1,60. — Reluta, M..

Histor. Gramm, d. engl. Sprache. Ebda. Etwa M. 8.

— Kcats’ Hvperion. hgb. v. J. Hoops. Ebda. M. 1 ,60.

— Kuhnke. B.. D. rhvthm. Bau d. allitterirend. Lang-
zeile i. d. mittcngl. Romanze Sir Gawayn and the Grcnc
Knight. Ebda. Etwa M. 2. — Landau. M., Gesch.

d. Italien. Litt, im 18. Jh. Ebda. Etwa M. 12.

Geschichte. Endres. F. A. . Korresp. d. Maurincr

mit d. Emmeramern u. Bezichgn d. letzteren zu d.

Wissenschaft!. licstrcbgn im 18. Jh. Stttg. Roth Etwa
AI. 3. — Gesch., Dän., d. Saxo Grammaticus, B. 1—9,

übs. v. H. Jantzen. Weimar, Fclbcr. Etwa M. 9. —
Gundlach, Frz., Hessen u. d. Mainz. Stifsfchdc.

1461 ,'63. 10' Bog. Marburg, Eiwert. M. 3,60. —
Keutgen, F., t’rkdri zur stiidt. Verfassgsgesch. Weimar,

Felber. Etwa M. 5. — Meinardus. O., D. Katzenein-

bogische Erbfolgcstrcit. I. 38 Bog Wiesbad., Bergmann.

Etwa M. 14.

Geographie. Tctzner, F., D. Slowinzen u. Lcbnkn-

schubcn. Weimar, Felber. Etwa M. 5.

Rechts* u. Staatswissenschaften. Clansscn, W.,

Schweizer Bauempolitik im Ztalter der Reformation.

Weimar, Felber. Etwa M. 6. — Fabrik- u. Werk-

stätten- Gesetze, D. englisch. Uebs. v. B. Karpcles. Ebda.

Etwa M. 7,50. — Tugan - Baranovskij., M., D.

Gesch. d. russ. Fabrik im 19. Jh. Uebs. v. B. Minze*.

Ebda. Etwa M. 9.

Kunstwissenschaft. Grimm, H., Leben .Michelangelo s.

Illustr. Prachtausg. Brl., Spcmann. 40 Lief. 2u je

M. 2.

Zeitschriftenschau.

Theologie und Religionswissenschaft.

The Expositor. March. J. Watson. The Doctrines

of Grace. I. The Gracc of God. t— A. Black. The

I.eaven of Herod. — A. Robertson. Studies in the

Ivpistlc to the Romans. 2. The Hightcousness of God

and the Righteousness of Faith. — W. E. Barnes, A

study of Psalm (XXXVII. - T. G. Selby, The Passover

and the Lord's Supper. — V. Bartl et. „Mindfu! ol

the Poor*. — J. Monro Gibson, Apocalyptic Sketches.

3. The Throne of God and of the Lamb. — W. H.

Ben nett, Some recent O. T. Literat.

Proccedings of the Society of Biblical Archaeology

.

XXI, 2. J- Lieblein, L’Exodc des Hebreux. — St.

A. Cook, Some recent Pnlmyrene Inscriptions.

Revue de Thiologie et de Philosophie. Janvicr.

G. Frommei, La morale chreticnne de M. J. Bovon.

— A. Fornerod. Peche ct evolution. — Tissot, A

propos du subjectivismc.

Philosophie und Pädagogik.

Revue Philosoph. Mars. H. Bois. La Conservation

de la foi. I. - A. Fouille«, l.a Psychologie rcltgieuse

dans Micheiet. — J.-J. von Biervliet, L homme droit

et rhomme gauchc. II. - V. Henri, Les travaui recenls

de psychophysique (lin).

Zlschr. /. immanente Phifos. IV. I. Frz Marsch-

ncr. Ü. Grdfrogn J. Acsthelik im Lichte d. immun. I hilos.

W. Schuppe, Was ist Verstand und wie kann er

gebildet od. geschärft werden?

Philologie und Litteraturgeschichte.

Orientalist. Lillzlg. II. 3. M. Hartmonn Tuni-

Jen. Tripolitanien u. d. Sudan. — W. Max Müller,

.... i n/-hi<.-htnfei. » “i"— y-ur Foooirraphie

inives.

American Journal of Archaeology. J
1 ’ ®

Jept.-Oct.). E. J. Goodspeedt riic NVashim la

vrus of Kliad « 1-68. - H. K. Fowlcr, I ausan.as

Digitized by Google
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Description of Grcccc. — J- l'ickard, Ihc Artemis

Brauronin of Praxiteles. — W. Dennison. Some new

Inscriptions from Putcoli, Haiac. Misenum, and Cumae;

Two Notes: l. On Sonic Oscan Inscriptions. 2. On

Commentar. Actorum Saeeularium Quintorum.

Ztschr. f. titsch. Alltrth. u. Ätsche Litt. 43, 1.

J. Schatz, D. Sprache d. Namen d. ältest. Salzburger

Verbrüdgsbuches. — P. v. VVinterfcld. Zu Hrotsvits

Theophil us v. 17. — W. Bruckner, D. Quelle d. Origo

Gentis Langobardurum. — E. Joseph, D. Dialog d.

alten Hildebrandslicdes. — P. Horn, Aus d. litterar.

Thätigk. c. Augsburg. Büchsenmeisters d. 10. Jh.s. —
F. Nied ner, D. Mythus d. zweiten Merseburger Spruches.

— E. Schröder, Zu (Conrad von Würzburg. — An-

zeiger: A. Pogatschcr, H. Sweet. The Student's

Dictionary of Anglo-Saxon. — J. Ries. W. Ruhfus,

D. Stellung d. Verbums im allhocbdtsch. Tatian. — J.

Franck, P. Piper, D. altsächs. Bibeldichtg (Heliand

u. Genesis). I. — A. E. Schönbach, F. Piquct,

Etüde sur Hartmann d'Aue. — C. Kraus, D. heilige

Georg d. Reinbot von Durne, hgb. von F. Vetter. — F.

Beeh, Mitteldtsohc Fabeln, hgb. v. K. Eichhorn. —
A. Köster. C. Alt, Stud. z. Entstehgsgcsch. v. Goethes

Dichtung u. Wahrheit. — E. Elster, H. Stickcl-

berger, Porallclstellen bei Schiller; L. Stettenheim,
Schillers Frgm. .Die Polizey“ mit Berücksichtig anderer

Entwürfe d. Nachlasses.

Die neueren Sprüchen. 12, ID. J. Block. D.

internal. Schülerkorrespondenz. — A. Brunnemann.
I). französ. Theater d. Gcgenw. — O. Thiergen, E.

Aufenthalt im Ausland (Schl.). — A. Beyer, Ber. üb.

d. II. Vereinsjahr d. Neuphilol. Vereins in Bremen.

(iioriuilc siorico della letterat. iUil. XXXIII. 1.

Lux io Ren i er, l.n colturn c le relazioni letteraric di Isa-

bella d'Este Gonzaga. I. — J. dclla Giovanna, ln-

torno nlla piü antica leggenda di S- Francesco d'Assisi.

— t . Bonardi, l.c orazioni di Lorenzo il Magnilico c

l'lnno linale della Circe di G. B. Gclli. — P. Belle zza,
Dclln forma supcrlutivn presso il l.copardi.

Geschichte.

W'estdtsche Ztschr. /. Gesch. u. Kunst. 17. 4. P.

Richter, D. Schriftsteller d. Benediktiner-Abtei Maria*

l.nach. Stud. z. rhein. Kloster- u. I.ittgesch.

Millhlgn z. Gesch. A. Heidelberg. Schlosses. IV, 1.

\. Stare k. Grf Charles de Graimberg, s. Leben u.

Wirken in Hcidelb.; D.-Hestaurnt. d. Heidelb. Schlosses
unt. d. bad. Fürstengeschlechte. — J. Durm, D.

Gründgshypothescn d. Hcidelb. Schlosses; D. Antheil d.

Bildhauers Scbast. Gote aus Chur an d. Hoffa^ade d.

Friedrichsbaues.

StuAi slorici. 7, 4. A. Crivcllucci, 1 documcnti
dclla „vita Constnntini“. — D. Giani, Alcune osserva-
zioni su In cronologia di Agnello Kavennate. — F. F i

-

lippini, La riconquista dello Stato della Chicsa per
opera di Egidio Albornoz (1353— 57). — L. Ginctti,
11 Sinodo Palmare.

Geographie, Länder- und Völkerkunde.

Globus. LXXY. 11. A. Grün wedel, Zur buddhist.

Ikonographie. W. Sie vors, Rieh. Langes Reisen in

Coro (Venezuela). — Ihre Müj. die Königin v. Alt
l.nlobar (Westafrika). — Zur „llochäckerfragc“. — D.

dlschc Tiefsee- Expedition im antarktisch. Ozean.

Revue Ae Geographie. Mars. L. Drnpcyron.
Notice biographique sur Christian Gnrmor (1872 08),
membre de la Soc. de Topographie de France et colla-
borateur de la Revue de Geogi , lauicat de l'liistitut. —
J. Girnrd, Lcs phenomones d'erosion (ftn). Krosion
marine. — E. Fativel, Vieux terriers. vieux cadastres.

Staats- und Rechtswissenschaft.

Soziale Praxis. Mil. IV. v. Rollcnburg, Noch-
mals Hr. I)r. Bcumer u. d. CJigl. Trade Unions. — Br.

Pocrsch, D. Gcwerbcgcrichte als Einiggsamter u. d.

gcwerkschaftl. Vcrciniggn d. dtsch. Arbeiter. — K.

Th ic ss, Sozialpolit. l.cistgn d. dtsch. landwirthschatll.

Genossenschaften. — 20.2 1. F.. von Halle, Wcll-

machtpolitiU u. Sozialreform. — 20. K. Moerehen, Still-

stand u. Rückschritt in d. Fürsorge f. Arbeit« u. Ob

dachlosc. — H. Adler, Ungar. Sozialpolitik. — 22.

E. Franckc, E. dtsches Museum f. Soziale Praxis. -

Kotzschke, Ü. gesetzt Regclg d. Zigarrenhausinduslric.

— K. Thiess, Soziale Begleiterschcingn wirthschafll.

Wandlgn in Berlin. — K. Wieden feld, E. Müller Ein-

u. Verkaufs -Vereinig®. — M- May, E. Wohngsunter-

suchg in Heidelberg.

Ztschr. /. Sozialtvissensch. INV9, 3. R. Esch er.

Erlinden u. Erlinder. — A. Vierkan dt» D. wrrth-

schafft. Verhaltn. d. Naturvölker (Schl.). — Th. Achelis.

I). Philosophie in ihrer F.meuerg durch Soziologie u.

Psychologie. — Frz. Oppenheimer,. D. „Utopie* als

Thalsache (D. Wirthschattsordng d. Mormonenstaats u.

die ihr zu entnehmenden Lehren). — J. Wolf, I). Ge-

treidekonjunktur.

Journal des Economistes. 15 janvier. G. de

Molinari. I89K. - A. Raffalovich, Le marche

flnancier en 1898. — M. Block, Revue des principales

publicat. econom. de l'etranger. — A. E- Sayous, La

concentration du tralic de banque cn Allemagne, —

Rouxel. A quoi tient linferiorite actucllc des Frankl».

— Rcveillere, Unc idee sur Ic baccalaureat. — Fr,

Passy, Lcs deux moissons. — G. Nestler 1 ricochc,

Lettre des Etats-Unis. — 15 fevrier. Y. Guyot. La

vraic ct la faussc Cooperation. — P. Pozzi-Escot,

La viticulturc fram;. cn prcsence de la baisse des vins.

— L. Grandeau. Le mouvement agricole. — Rouxel.

Revue des principales publicat. econom. en langue fran<;.

— Fr. Passy. La vraie solution de la question juive.

— G. Franfofs, Le dixieme congres des Banqucs

populaircs.

Journal du droit internal, prive. 25, II. 1 - A -

Winterthnler. Du droit d’un Etat etranger de grever

d un impöt les Coupons des obligations emises en Franc«

d'unc Soc ietc par actions frans. . nutonsce x operer dans

cet Etat etranger. — A. Porter Morse, Do l’exerci«

du droit de visite. du btocus, de la contreband« ue

guerre ct des prises maritimes (ftn). — R- Salem. D*i

droit des etrnngers de transmettre par succeasion cn

Turquic (ftn).

Archivio giuridico. N. S. III, I. P. Fedoxzi.

Soggio sull’intervento (cont.). — A. Morclli. Che cos.,

sono le libertä civili ? — L. Barassi* Sulla respon-

sabilita per inadempimento dcllc ohbügazioni. — • •

Rocco, Aneora un contributo alla teoria dei titou •

credito. — A. Solmi. Per la storia delle nssociaziom

nelT alto medio cvo.

Allgemeines.

Beil. z. Münch. AUg. Zig. Nr. 47/49. H. SU

Chamberlain, Rieh. Wagners Philosophie- •

Zu Lichtenbergs Gedächtnis». — 48. E- L. 1°

mann, D. bedingte Begnndigg in Dtschld.

Langen. Zum HA». Geburtstage Ign. v. Döllingers.

50. Spectntor, Kirchenpolit. Briefe. \L\. ‘ ’

R. Wellrich. Schillers Vorfahren. - Alfr. Doves »aus-

gewählte Schriftchen". — 52. M. Haid, fol o c

Fr. Ratzel,
kg u. iiucmui. ruiiiuireinirewa»

,

. Hörmanns „Tiroler Bauernjahr“. • • • ’

53. n.

schwankg u. Internat. Polhöhendienst,

Ludw. v
Galle, Zur Frage d. Reformgymnasien. .

Schlachlllotlc. — 54. I). Ansicdelg d. Dl
*f^

cl
’
....

Böhmen. — 55/56. K. Loewc, D. geschteti«.

wicklg d. Lnndstrnsscn. — 55. E. pädagog.
'

. 56. M. C. Mcnghius. D. dlschc N.ttontMil

d. Schweiz, spez. in d. Westschweiz. - 57. Uumanw

u. d, Balkan. — Erz. Doflein. Aus Wesimdien “•

Nordamerika. — Lehrmittel f. prähistor. Studien. •_

D. Besiedele Dtsch -Südwestafrikas — e- rrage •

wässerg. - L. Büchner u. A. Wagner, Noch c«m(.c

Worte üb. d. philosoph. Materialismus.
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Kanu Btlgiqut. 15 Fevrier. Wnuwermnns,
l-es fortifications d'Anver* cn tS99 et la grundc cou-
pure de l'Escaut. - A. Dashelet. Georges Rodenbach.— Ch. Saralca, l.a Krancc contcmporaine jugf-c par
un Anglais.

Entgegnung.

Zar Kritik, welche Prof. Dr. Kneip fl er an meinen
Schriften „Distinguu“ und .Herum dislinguo* in Xr. 1(1

derOLZ. übte, bemerke ich: ln Herum Jistingun (S. 2;.)
reiurtheile ich ganz entschieden die Haltung der
Zeitschrift , Pelikan“ gerade desshnlb, .weil diese Zeit-
schrift auch Kindern und schwachsinnigen Personen in
ix Hände komme“ und riige es. dass die Redaktion des
Blattes, welches seinem Zwecke nach absolut mit den
Prophezeiungen von La Saleife uaw. nichts zu schaffen
habe, trotz der Mahnung und Missbilligung des Bischofs
von St. Gallen seinen Stoff nicht besser gewühlt habe.

Dr. Knupflcr sagt: .Das unsaubere Treiben des
lelikan- soll wobt von dem Vf. damit gedeckt wer-

den. dass diese Schrift auch für Kinder und Schwach-
Sitmgc geschrieben werde.“

l ADi?T° S' sa6<! ich
- ,1ass 311 der geringen Zahl

h“ r,eiehrtcn i,uf dcn Universitäten auch einige
Kenegaten im engeren und weiteren Sinne des Wortesshuu«™ welche be, der Wahl neue, Amtskollegen

hinH a
!'"*ncr Katholiken zu Professoren ver«h K
h7"" * Scin Claubenaeifer

l%T?, .
lh" lllc

,

M ab - nn katholischen Renegaten zu
Dr' kn,,p

,

flcr b5nutal Stelle, um damit

JÄ? “ !,ls ob kh J'rnem Aus-

ZL den Herrn Prof. Dr. Schell hätte hinweisen

ln Distinguu S. 45 2cige ich die Stellung der Jesuiten

n
U
s
Mb't!r,fT- weil hicri" Seheil den

tadclnsweeth^ scheint “d? “
n den Jcs" it«

("ist- unt aes I

D Knupr,er nennt dns .eine

Wenn diese
Xerhunmclung der Jesuiten“,

st. bedaur* i-i»
°*>ermnls etwas derartiges ist.

erlegen zu sein

“nCr Art von *eisU**r Ansteckung
C. Braun.

Antwort.

ÄS*'“" «<> in Kürze: Bereits in der
xi, in engem

,Ch ’ dass ^ nicht möglich
Jen AnspidunLn “JL

d,c v,c,«n recht verletzen-

tcküren -etjen s*hrfi

Zu u
!j

ren
- ?

ie Br* »n seinen Bro-

,e*«ht zu sagen
, Lh £t?

L Hi"l
.

Cndrcin ist cs don "

schreibt mar. eben mVM
e8 m

°.ht Sü 8emeint *

-

—

mcht 80 zweideutig und anzüglich.

Das gilt ganz besonders von der jetzt von Dr. lir. be-
strittenen Stelle. Sie lautet: „Um eine .Mahnung Schclls,
dass die Katholiken sich selber richten, um nicht ge-
richtet zu werden, auch in dieser Frage zu befolgen
sei darauf hingewiesen, dass sicherlich einige katho*

J
C
»tr

e
J?

e neg0tcn ufui die fei« en Katholiken bei
der Wahl neuer Amtskollegen (es handelt sich um
Universitätsprofessoren) mehr geschadet hoben und
schaden, als ein Dutzend Protestanten“ (DisL 22). Ks
ist doch von selbst klar, dass der Leser unwillkürlich
an die Adresse denken muss, an welche sich der
Autor selbst wendet, d. h. an Schell. Von vielen andern
Stellen nur noch eine. S. 15 heisst cs: „Gerade an jenen
Stellen, wo Christus von der Macht und dem Tröste
des Geistes aus der Wahrheit in den erhebendsten Wor-
ten spricht, weist er darauf hin, dass trotzdem Wider-
spruch und Anfeindung kommen werde, welche die
.Apostel und ihre Nachfolger von innen heraus (von
Br. unterstrichen), trotz der Verhetzung göttlichen

|

Schutzes nicht würden vermeiden können“. Diese
„Anfeindung von innen heraus“ bezog Br. natür
lieh nicht auf Schell, der Leser aber werden dies
trotzdem ganz gewiss thun.

Bezüglich der „geist- und gedankenlosen Verhimme-
lung der Jesuiten’ handelt cs sich entfernt nicht um
die Stellung der Jesuiten zum molinistischen Gntteshc-
griff, wie Br. glauben machen will, sondern um ganz
andere Stellen. Zur Illustration möge hier eine ge-
nügen. S. 58 heisst cs „Für die Vorzüglichkeit,
.Neuheit, Schönheit. Nützlichkeit, Grossartiß-
keit des Stoffes oder Klarheit der Darstellung
giebt diese Ordenszensur allerdings keine
Sicherheit, aber man weiss doch von vorn-
herein. dass der Jesuit, welcher schreibt,
eine richtige und ausgiebige Bildung vorher
bekommen hat. Ich habe schon manches
Schriftchen gelesen, welches seinem littern-
rischen Werth nach wenig bedeutete und ledig-
lich der Firma S. J. seine Verbreitung ver-

j

dankte“. Wenn das eine Verhimmelung sein soll,

dann ist der Autor, wie er sagt, „einer Art geistiger

Ansteckung erlegen!“

Eigenthümlich mag cs erscheinen, dass gewisse
Leute in ihrem, sagen wir religiösen Eifer, Personen,
die ihnen nicht gerade zu Gesicht stehen, als moralisch
vogelfrei behandeln zu dürfen glauben. Wehrt man
sich gegen solche christliche Nächstenliebe, so fühlen
sie sich schwer gekrankt und verfolgt. Besser aber
würden sic wohl thun , ehe sie schreiben , etwas über
Matth. VII, 12 nnchzudcnken . eine Stelle, die schon
dem heidnischen Kaiser Alexander Severus (f 235 n.

Chr.) ausnehmend gut gefallen hat. Knöpf! er.

Anzeigen.

von Dr. R. Beltz.

Sichte'm' r
Weck,enburgi*chen Ge-

Mit 28 , ...

-Inzeklai'stellungcn.

Rr[mtczeit

' 1 der E»en- und

h
»» M 6 <K«.

— Wahrt-.., Siixxrrott.

In (ieärhtv. noli'M'hitl'ft Ilm-li-

liiin.llmit; (Nacht J.
ICisenringfin I.uzorii.

sowie durch alle Huchhandlungen zu beziehen

:

Germanistische Forschungen
von

Professor Dr. R. Brandstetter.

1. Prolegomcna zu einer urkundlichen Ge*
Mk "

schichte der Luzcrner Mundart . . 2.

—

II. Die Luzerncr Kanzleisprache 1250

—

1600 2.—
III. Die Rezeption der neuhochdeutschen

Schriftsprache in Stadt und Land-

schalt Luzern 1600— IS30. . . .
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Dic mci«‘™ischen Weissagungen
^d^Hüdiscben Volkes bis zu den

’ kri,isch un‘wsuchl und crläu-

Ke*. T
'

°

rtcrune der nlUesürmentlichen Zitate im

«fchS?
,

M
Tb

eiT VWort Paul
Mohr (p. u , c,.L

'• Th - berburg i. B., J. C. H.

M.a,bo
ck)

' 18W - XIV u - S. 8 e
.

äprönglicben o
rlässi

^c ^^ersicht über den ur-

dei [Mischen
'™ ,ollalt der Weissagungen

Uer Tb,, .

° k“ von einem Messias war in 1

näcbts vorh-nj
C U n 'ss

’ zumal in Deutschland

K Buhl, M
en "

1

ar
- was in der Weise wie

(1896
J tlem

“Mfrockenhätte
It

auf dlescm Gebiet
esonders über die messianischen

Elemente der nachkanonischen Litteratur war es

schwer, sich zuverlässig zu orientiren. Der zu-

nächst erschienene erste Thcilj der Arbeit Huhns

enthält nun eine fleissigc und im allgemeinen zu-

verlässige Zusammenstellung der gesammten hier-

her gehörigen Stoffe. Die alttestamentlichen

Stellen werden dabei im vollständigen \\ ortlautc

mitgctheilt, während — auffallender Weise —
bei der nachkanonischen Litteratur nur Ueber-

blicke gegeben werden. Eine zusammenhängende

Geschichte der messianiseben Idee ist aber nicht

versucht. Man erhält den Eindruck, als habe der

Vf. nur eben die traditionelle kirchliche Auslegung

als irrig erweisen wollen, während er nicht im

Stande war, einen das preisgegebene alte Ge-

bäude ersetzenden Neubau aufzuführen. Aus die-

sem Grunde vermag ich auch nicht wie P. Schmie-

del die Schrift als „ein rechtes Studentenbuch“
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zu empfehlen. In den Händen der künftigen

Geistlichen sind — unbeschadet der historischen

Kritik — positivere Lernmittel zu wünschen, ln

Bezug auf den Umfang des behandelten Stoffes

ist zu beanstanden, dass der Vf. zwar die Tar-

gume berücksichtigt, aber die sonstige gleich-

zeitige Litteratur des Judenthums völlig ausser

Betracht lässt, obwohl die Targume nur ein

Spiegelbild der anderwärts ausgesprochenen

messianischen Vorstellungen darbieten. Sonst ist

erwäbnensvverth als für die Bcbandlungsweise des

Vf.s charakteristisch, dass er das Prophetenwort

vom Sühnleiden des Gottesknechts Jes. Kap. 53

unter den altiestamentlichcn Stellen aufzählt,

welche „mit Unrecht mcssianisch gedeutet wer-

den“, und deshalb nur im Anhang behandelt,

während er das Wort vom Lehrberufe des

Gottesknechts Jes. 42, 1— 4 im Haupttheile des

Buches mitaufführt. Es ist ja richtig, dass jener

Gottesknecht von Je9. 42 und 53 für den Pro-

pheten nicht der „Messias“ ist. Aber es wäre
schlimm, wenn hinter dem von der Kirche seit

ihrem Beginne als wichtigsten Beweis der lieber-

cinstimmung von alter und neuer Gottesoffen-

barung angesehenen Zusammenhang von Weis-
sagung und Erfüllung nichts Anderes stände als

ein exegetischer Irrthum, welchen bekanntlich

nicht erst die moderne Wissenschaft entdeckt
hat, sondern das Judenthum von jeher behauptet.

Leipzig. G. Dal man.

Martin Winkler, Der Traditionsbegriff des
Urchristenthums bis Tertullian (f 240 n. Chr.).

München, R. Abt, 1897. V u. 132 S. 8°. M. 1,80.

Der Vf. der vorliegenden Erstlingsschrift

untersucht, nachdem er in der Einleitung kurz
über Begriff und Inhalt der Tradition, ihr Ver-
hältnis* zum kirchlichen Lehramt und zur bl.

Schritt sow'ic über die protestantische Stellung-
nahme zum katholischen Traditionsprinzip ge-
handelt, die älteste christliche Litteratur mit
Rücksicht auf die Frage nach den Glaubens-
quellen, die Schriften der apostolischen Väter,
der Apologeten des 2. Jh.s, die Kircbenschrift-
steller von Irenäus bis Tertullian. Der Gegen-
stand war von Kuhn in der Thcolog. Quartal-
schrift 1858 ziemlich eingehend behandelt worden.
Kuhn wollte aber offenbar nicht eine eigentliche
Geschichte der Frage in den ersten Jahrhunderten
geben

; es war ihm nur um die grossen und
entscheidenden Züge zu tliun, und demgemäss
ging er bloss auf die Väterschriften näher ein,
denen mehr für seinen Zweck zu entnehmen war.
Es ist deshalb nicht zutreffend, wenn der Vf. in
der Vorrede die Arbeit Kuhns, wenn auch als
gelungen, so doch zugleich als lückenhaft be-
zeichnet. Im Ucbrigen kann man sich freuen,
dass der Vf. auch die Schriften geflissentlich in
die Untersuchung cinbezog, welche in jener Ab-
handlung nur gestreift oder ganz übergangen

waren, und man kann ihm das Zeugniss aus-

stellen, dass er seine Aufgabe im Ganzen mit

Geschick und Verständnis* löste. Unbefangene

Protestanten haben in der letzten Zeit mehrfach

anerkannt, dass die fragliche Zeit von dem

Schriftprinzip w enig oder nichts wusste. Es be-

greift sich, dass der Vf. diese Eingeständnisse

sich nicht entgehen liess. Es wird aber auf sic

ein zu grosses Gewicht gelegt. Vgl. S. 125.

Die Geschichte der Frage von Schrift und Tra-

dition in den ersten zwei Jahrhunderten ist für

den Protestantismus nicht ausschlaggebend.

Tübingen. F. X. Funk.

P. Lobstein, Einleitung in die evangelische Dog-

matik. Aus dem Französischen übs. von Maas.
Vom -Vf. durchgesehene u. stark verm. Ausg. Frci-

burg i. ß., J. C. ß. Mohr (Paul Sicbeok), 1897. X
u. 292 S. 8°. M. fi,60.

Dies Buch ist im Wesentlichen eine Ucbcr-

setzung des Essai d’unc introduction ä la dog-

matique protestante desselben Vf.s. Doch hat

er die deutsche Form des Werkes den deut-

schen Lesern angepasst, namentlich durch Um-

gestaltung und Erweiterung der Anmerkungen. Ich

habe das französische Buch in dieser Zeitschrift

(1897, Nr, 28) angezcigt und w'arm empfohlen.

Ich wiederhole diese Empfehlung jetzt auch dem

deutschen Buch gegenüber. Meinen damals er-

hobenen Einwand, dass eine Einleitung in die

Dogmatik auch eine Erörterung über Religion

und Christenthum bringen müsse, weist der Vf.

in der Vorrede zurück — zu meinem Bedauern,

weil inein Wunsch, das Buch bei einer neuen

Auflage in diesem Sinne erweitert zu sehen,

demnach keine Aussicht auf Erfüllung hat. Eine

Auseinandersetzung über diese Differenz unserer

Auffassung ist hier nicht am Platz.

Berlin. J.
Kaftan.

Philosophie,

Julius Hart, Der neue Gott. Fin Ausblick auf

das kommende Jahrhundert. (Zukunftsbild. Iw

Kampf um eine Weltanschauung. 1 - Bd.) Mit Kopf-

leisten von W. üaspari. Florenz u. Leipzig, Fugen

Dicderichs, 1899. 2 Bl. u. 350 S. 8*. M. 5.

Wir leben wieder, wie vor mehr als 100

Jahren, in einer Periode der Popularpbilosophie.

Wieder drängt cs hochgebildete „führende

Geister“, sich predigend an die Menge zu wen-

den und die individuelle Weltanschauung als

Grundlage einer neuen Religion zu verkünden.

Nur ist freilich der Ton jetzt so begeistert,

rhapsodisch, schwärmerisch, wie er in den 1 agen

Kästners und M. Mendelssohns nüchtern, »ch-

I lieh, kritisch war. Dichter sind es auch zu-

meist, die uns diese Offenbarungen geben: Hiero-

nymus Lorm, Robert Hamerling, Friedrich Niet/-

j

sehe, Bruno Wille, Julius Hart. Unter dem Einfluss
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des grössten Gedankenkünstlers unserer Zeit stehen Mann gerade gegen Nietzsche in so maasslosen
die Jüngeren alle, nicht nur sein Verkünder Sehimpfreden? Weshalb thui er eine so thOrichte
Rudolf Steiner, sondern auch sein Bekämpfer Krage wie die: „Warum ward Nietzsche kein
Julius Hart. Ja, mir scheint die überragende Cäsar Borgia, kein Napoleon?“ (S. 85). Als
Bedeutung Nietzsches aus der neuesten Anfein- ob man ein Napoleon nur mit Säbel und Ka-
dung deutlicher als aus mancher Lobpreisung none werden könnte! Weshalb überlässt er nicht
hervorzugeben. einmal die hässliche Denunziation der „Gassen-

Wer ältere Schriften des ausgezeichneten jungenmoral“ (S. 246) den bewährten Kirchen-
Kritikers kennt, wird keinen Augenblick darüber Zeitungen ? Weshalb sucht er den lärmenden Be-
im Zweifel sein, dass Nietzsche auf Hart sehr sitzer eines Steckenpferdes, Max Stimcr (ebd.),
stark gewirkt hat. Vor allem allerdings als über den reichen Gedankenproduzenten zu er-
hebst. Der vortreffliche Kunstrichter, dessen heben?
„Kritische Waffengänge“ vielleicht der stärkste Eis- Etwas liegt es daran, dass H. in manchen
ureclier tür die neue Fahrt der deutschen Litte- Dingen doch auch wirklich ein theoretischer Geg-
ratur waren, ist kein grosser Künstler; das zeigt, ner Nietzsches ist. Er steht näher zu Schopcn-
wie die Erlabrung, so auch seine eigene Be- hauer und seinen Indem; er denkt (S. 300)
hauptung, der Geist des selbstschöpfcrischen über die viel gepriesene Kultur der Renaissance
unsders sei immer kritisch, nie übertrieben etwa wie Gobineau, über Homer und seine Götter

($. i9}. Ihm fehlt der „göttliche Wahnsinn“ (S. 163) wie Herman Grimm — mit einem
des echten Dichters; nur zu leicht tritt mühsame Wort, er ist überall spekulativer Denker, wo
unsteci ein, wo er poetisch sein möchte, wie Nietzsche schauender Künstler ist. Daher mündet

m *n -Stimmen >n der Nacht“, deren Bedeutung sein Suchen in den Pantheismus — freilich nicht
ct ier in einer langen Anmerkung vergeblich in den individualistischen Goethes, der eben in
larzu un versucht. Aber in dieser kecken dem Drang nach verschiedenen Gestaltungen die

•h

P50
U'

C

i.'

0“ ^Uen
.

gelingen ihm poe- überall mächtige Gott-Natur anbetet, sondern in
15C

c
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.
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f?
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Zeit
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W
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Kopenhagen 1 ^
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,(

latte a ^s das altgermanische der Individualist Nietzsche im Wege, trotz alles
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,

was
.

üt)rigens schlechte W ort- greifende Kampf zwischen Marlowe und Shake-

^oügen daran V
^*‘cl2scbc bat er sein Ver- speare, zwischen dem Kritiker und dem „Ueber-

ohne
bumorislb h

a,tcn Urkunden „nicht menschen“ in H. macht für mich den Hauptreiz

Weshalb
es

.
2« lesen (S. 153). des Buches aus.

nn ergjesst sich der sonst vornehme Schliesslich meint H. #
wie Nietzsche, auch
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noch eine Götzendämmerung schreiben, den

„letzten Gott“ (S. 297 f.) entthronen zu sollen.

Er meint — die Kausalität. Humes Unterfangen,

den Begriff der Ursache zu zersetzen, „musste

allen folgenden Philosophen als Wahnsinn er-

scheinen** (S. 325) — ich wüsste keinen einzigen,

bei dem das zuträfe; und noch heut sei Hume
der einzige vor Hart, der dies „Hirngespinst

der Kausalität*- (S. 334) entlarvt habe. In eine

Welt des reinen Scbauens gelte cs einzugehen

(S. 335), die „Calibansfrage“ nach dem Warum
(S. 319) abzuwerfen. „Du halte dich ans Wie
und frage nicht Warum“ — das hat Goethe
auch schon gesagt; aber er meinte das teleolo-

gische, nicht das genetische Warum. Dies aber
ist ja Niemandem unentbehrlicher als dem schauen-

den Künstler, dem wirklich die ganze Welt Kunst
wird (S. 338). Was ist denn das Motiviren

anders als eine unentbehrliche Hilfe der An-
schauung* Anschauung ist Alles (S. 329) —
gewiss; aber eben das Warum auch, und darum
ist cs berechtigt. Weshalb sage ich „des
Nachts“, obwohl der Genetiv doch „der Nacht“
heisst? Wenn der Philolog (den freilich H. in

üblich-oberflächlicher Weise S. 50 verhöhnt) ant-

wortet: „weil die Analogie von Genetiven, wie
des Tags, des Morgens, des Abends, einge-

wirkt hat“, so sage ich damit allerdings, wie
H. ausführt, im Grunde nichts Neues; aber ich

ordne meine Anschauung, indem ich das eine
Faktum mit andern verwandten Thatsachen zu-

sammenstelle. Ich löse es aus der peinigenden
Isolirtheit. So erst schafft der Mensch „die
Welt“, so nur bringt er in das Chaos „die
Kunst“. Nicht anders die Naturforschung, auf
deren Allmacht H. (S. 153) vertraut; nicht anders
alle Wissenskunst der Menschheit. Der Todfeind
der „Logik“ (S. 310 f.) nrgumentirt ja doch
selbst unaufhörlich, durch das ganze Buch hin-
durch! Und wie könnte er anders? Das Chaos
der Eindrücke müsste ihn ja wahnsinnnig machen!

Und ferner noch: der Soziolog sollte doch
die praktische Wurzel der Frage nach dem
Warum nicht so blind übersehen! Ich habe
Zahnschmerzen. Warum? weil der vordere
Backenzahn hohl ist. Diese Erkenntnis, sagt
H

, ist eine identische Wiederholung: dass der
Zahn hohl ist, und dass ich Zahnschmerzen habe,
ist ein und dieselbe Thatsache. Wohl; aber
verschieden angeschaut. Die eine Anschauung
lasst mich hilflos; die andere schickt mich 2um Zahn-
arzt, der mir mit dem buhlen Zahn den Schmerz
beseitigt. Ich werde cs mir also nicht nehmen
lassen, die Cnlibansfrage auch weiter zu thun;
auch wenn es sich statt um Zahnschmerz etwa
um Weltschmerz handeln sollte. Und ich habe
den Vf. im Verdacht, dass auch er, wenn ihm
das Feuer auf den Nägeln brennt, nicht in der
seligen Anschauung des Fakirs beharren wird.

«Die ganze Welt ist Kunst.“ Künstlich ist

auch dieser Weltbau des Philosophen. Niemand

wird ihn ohne lebhaftes Interesse beschauen.

Zu bewohnen ist er schwerlich. Wir bleiben

in der Welt des Warum.
Berlin. Richard M. Meyer.

Unterrichtswesen.

Paul Cauer, Grammatica militans. Erfahrungen

und Wünsche im Gebiete des lateinischen und griechi-

schen Unterrichtes. Berlin, Weidmann, 1898. 3 Bl.

u. 168 S. 8°. Geb. M. 3,60.

Durch die letzten Lehrpläne ist der Unter-

richt in der Grammatik in engere Grenzen zurück-

gedrängt und durchaus in den Dienst der Lektüre

gestellt worden. Das scheint dem Vf. eine Ueber-

treibung und zugleich ein Widerspruch mit der

als Ziel festgehaltenen „sprachlich-logischen Schu-

lung“, welche für diesen Zweig des Unterrichts

ein selbständiges Dasein verlangt. Durch sein

Buch will er den Beweis liefern, dass sich aus

der Grammatik Kräfte entwickeln lassen, den

Lernenden „klüger und besser zu machen“. Im

Gegensatz zu einer mechanischen Aneignung der

beiden alten Sprachen verlangt er Erklärungen,

die aus den psychologischen Ursprüngen der

Sprache hergeleitet sind und ihren Entwicklungs-

gang beleuchten. Das Buch gliedert sich in zwei

Theile: in einen allgemeinen und in einen be-

sonderen. Der zweite ist der bei Weitem werth-

vollere. Namentlich über die Homerische Syn-

tax wird manches zum Nachdenken Anregende

gesagt. Wird der Lehrer auch nicht direkt

alles von Cauer Dargebotene für seinen Unter-

richt verwerthen können, weil ja doch die ge-

wordene Sprache, die gelehrt werden soll, ihren

ersten syntaktischen Versuchen nur selten ganz

treu geblieben ist, ja sie oft wie eine abge-

storbene Hülle abgestreift hat, so sind die hier

gegebenen Erklärungsproben immerhin Aufforde-

rungen zu einer geistvolleren, sich mehr an den

Kopf als an das Gedächtnis wendenden Behand-

lung des Syntaktischen.

Gr. Lichterfelde b. Berlin. O. Wcissenfels.

Philologie und Litteraturgeschichte.

Ibn as-Sikkit, Kenz al-huffaz fi kitäb tahdib

al-nlfäz. Hgb. von L. Cheikho. Lief. 3. Beirut,

Imprimcric catholique, 1898. S. 549—940 und IV S. 8

Lieferung I und II dieses Werks ist vom

Ref. an dieser Stelle (Jahrg. 1897, Nr. 26,

Sp. 1013 15) nngezeigt und dabei über Anlage,

Inhalt, Bedeutung und Art der Publikation das

Nuthige gesagt worden. Mit der vorliegenden

3. Lieferung ist nun das wertbvollc W erk voll-

endet. Mit besonderem Danke ist die Beigabe

reichhaltiger Indices anzuerkennen, welche die

Benutzung des grossen lexikalischen und dichte-

rischen Stoffs sehr bequem machen. So
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n. a. ein Vcrzcichniss der zitirten Dichter und
der Reime ihrer angeführten Verse (S. 879 91),

je eins der Ucberlieferer, der Realien usw., vor
Allem aber ein solches über die sehr zahlreichen

behandelten Worte (S99— 937) beigegeben; bei
diesem letzten sind in bedauerlicher Sparsamkeit
Minuskeltypen

,
die die Benutzung erschweren,

verwendet. Weiter ist mit Dank die Beigabe
kommentirender Anmerkungen unter Benutzung
verwandter Werke (S. 697 — 856) hervorzuheben.
Die Art der Herausgabe scheint mir noch sorg-
fältiger als die der vorangehenden Lieferungen
m sein. An der praktischen Anlage der Pubü-
liition, welche immer auf derselben Seite den
1 czt, die V annnten und Tebrizts Glossen bietet,
könnte sich mancher occidentalische Bearbeiter
ein .Muster nehmen. Erfreulich ist es auch, dass
1 ebrizi seine Scholien hier nicht mit so vielem
Ballast, wie die zur Haniasa, beladen hat, son-
dern kurz und gedrängt das zur Erklärung der
Urse Notwendige giebt. Mit staunenswerther
belebrsamkcit weiss Tebrizi überall die arabische
Überlieferung über den Autor und den Anlass
abrupter Verse mitzutheilen, und *s ist sehr
selten, dass wir einmal hierüber besser als er
unterrichtet sind; so bei dem Vers 580, 4, dessen
brsprung weder Ibn as-Sikkit, noch Tebrizi an-
jeben, der aber von Ahtal (193, 6) ist. Tebrizi
äomgir, auch gelegentlich die Lesart eines von

riiTc'? r'™?'
Wk 59 ’’ 6

’ üicbt »ber i"™ Schulten darüber Rechenschaft. An Text-
nerbesserungen möchte ich Vorschlägen: 549,
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;

5 54. 5 I.

. *>« hasitu (in Anm. 2 richtig); 5 70, 4
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Naucks Fragment-
‘ rilCT

, so „

a"d
,

CrC Gelchrtc «'"gen noch
SS

' fturde
alles, was je als

I fremdes Gut oder durch fremdes Gut Beein-
flusstes hingestcllt wurde, als solches gelten
lassen, dem Dichter der alten Komödie nicht viel
Eigenes verbleiben würde. Diese leidige Sucht,
,n jedem Verse eine Anspielung irgendwelcher
Art zu suchen und zu finden, hat dann weiter
Veranlassung gegeben zur Aufstellung der ge-
wagtesten Hypothesen in der Chronologie der
euripidcischen Dramen.

Dem Hinweis auf das Irrige dieses Verfahrens
sind die beiden sehr verdienstlichen Schriften
Passows gewidmet. In dem ersten Theil be-
stimmt P . die Grenzen der Parodie genauer,
als es bisher geschehen ist. Diese muss, führt
et aus, dem Hörer als solche unmittelbar zum
Bewusstsein kommen; andere Anspielungen ver-
danken ihre Existenz lediglich vorgefasster Mei-
nung. Das Vertrauen auf geschmacklose und
wichtigthucndc Scholiasten hat aufs Schädlichste
gewirkt. Durch besonnene Vergleichung einer
Reihe von offenkundigen Parodien mit ihren
Vorlagen zeigt P., wie der Dichter hier verfuhr.
Nie entnahm er mit sklavischer Treue die ein-

zelnen Stellen dem Tragiker, so dass wir nun
unsere Fragmentsammlung zu erweitern das
Recht hätten. Das wäre des Dichters wie des
Publikums gleich unwürdig gewesen. Selbst da,

wo von wörtlichen Zitaten gesprochen werden
darf, bringt er bald hier, bald da ein Bruchstück

derselben an, schweisst bald aus dieser, bald

aus jener Tragödie zusammen und schaltet völlig

frei, wie es gerade in seinen Plan passt.

Selbst wenn Ariatophanes den Dichter redend
vorführt, ist dies kein Beweis dafür, dass Euri-

pides jene Worte einmal niedergeschrieben hätte.

— Alles dies wird, meine ich, einwandsfrei er-

wiesen. Auch Aristophanes lässt die Art des

griechischen Geistes verspüren, der nicht einfach

Fremde.-, wie es geböten war, übernimmt, son-

dern nach seinen Gesetzen ummodelt und ein

eigenes Kunstwerk schafft. Das verlangt auch

die Parodie durchaus. Nicht Wiederholung, son-

dern Nachahmung macht sic aus, und so ver-

fährt Aristophanes; in frei schöpferischer Tbätig-

keit giebt er Nachbildungen der Eigentümlich-

keiten der euripidcischen Kunst, und indem er

dem Hörer beweist, dass auch ein anderer es

so machen kann, giebt er den Gegner mit siche-

rem Erfolge dem Spotte preis.

In Einzelheiten ist das Aufsuchen der An-

lehnungen bis zur Absurdität betrieben worden.

Sprachliche Erscheinungen, die nicht mehr dem

Euripides, nicht mehr den Tragikern, sondern

der griechischen Sprache angehören und täglich

gehört wurden, müssen, wenn sic bei beiden

Dichtern sich wiederfinden, hcrhalten, um ein Ab-

hängigkeitsverhältniss zu beweisen. Auch hier

hat P. scharf geschieden und die Grenze des

uns Erkennbaren gezeigt. Das müssige Spiel

scholiastischer Weisheit parodirt er treffend am
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Schlüsse, indem er zu einer Reihe von Wen-
dungen des täglichen Sprachgebrauches aus

Immermanns »Auge der Liebe“ entsprechende

Parallelen aus neueren Dichtem zusammenstellt.

Treffende Bemerkungen über die Art, wie

die Scholiasten dabei verfuhren, finden sich im

zweiten Thcile, de fide scholiorum. Ohne
sich um die Chronologie der Dramen zu kümmern,

redeten sie von Parodieen auf Stücke, die zu

der Zeit des parodirenden Stückes noch nicht

geschrieben waren. Sachliche, grammatische,

lexikalische Notizen brachten jene Kärrner von
allen Seiten zusammen, namentlich aus dem viel

gelesenen Euripidcs. Nachlässigkeit, Urtheils-

losigkeit und gewiss doch auch das Streben

nach gelehrtem Schein machten dann aus einem

xod EtiptmÄYj; oder nop* E6put{&g nur zu oft ein napa

E6ptitßot>. Es war ja auch zu verlockend, sich

den Anschein zu geben, als sei man in der Ge-
dankenwelt jener Könige der Dichtung völlig

heimisch und wisse um ihre geistigen Beziehungen
zu einander genau Bescheid.

Das frische Latein sticht erfreulich ab von
dem marklosen Jargon unserer heutigen Disser-

tationen; wir fühlen eine Persönlichkeit dahinter —
der wir denn auch das spoliari als Deponens
(I S. 6) grandiose (ebda S. 7) und was sonst

noch der kritische Rothstift anstreichen könnte,

gerne verzeihen wollen.

Ncumünster. Christian Harder.

Wilhelm Fritz, Die Briefe des Bischofs Syne-
sius von Kyrene. F.in Beitrag zur Geschichte des
Attizismus im IV. u. V. Jahrhundert. Leipzig. B. G.
Tcubner, 1898. IV u. 230 S. 8°. M. 8.

Das Werk giebt sich als eine Fortsetzung
von W . Schmids Atticismus, dem es jedoch an
sorgfältiger Benutzung der handschriftlichen Ueber-
lieferung (die der Vf. z. Th. erst durch neue
Kollationen feststellt) und historischem Einblick
in die Geschichte der griechischen Sprache weit
überlegen ist. Auch hat der Vf. es mehr als

sein Vorgänger verstanden, den grammatischen
Stoff lebensvoll zu gestalten, wofür besonders auf
das lehrreiche Schlusskapitel über den Hiatus (S.

-01) verwiesen sei. Durch die anhangs-
weise gegebenen Proben von kritischer und exe-
getischer Behandlung einzelner Stellen gelangt
man zur Ucberzeugung, dass die Ncuherausgabc
der Briefe in guten Händen ist. I loffentlich wird
der Vf. auch die übrigen Schriften des Synesios,
die für den Philologen von grösserem inhaltlichen
Interesse als die Briefe sind, in den Kreis seiner
Betrachtung ziehen.

Greifswald. E. Norden.

Fridericus Gatscha, Quaestionum Apuleianarum
capita tria. [S.-A. aus den Dissertationcs philolo-
ßae Yimioboncnscs. VI.] Wien

, A. Holder. 1898
52 S. 8*\

'

Eine gediegene und von Fleiss, Belesenheit

und guter Methode Zeugniss ablcgcnde Abhand-

lung in drei nur lose unter sich zusammenhängen-

den Theilen. Cap. I. de Apuleio studioso poc-

tarum Latinorum lectore. II. de Apulci sermone

numeris adstricto. III. de codice Laurentiano

XXVIII. 2. (<f).
Im 1. Theile werden die Stu-

dien Wcymans (Sitzgsber. der philos. -philol. Kl.

der K. b. Akad. d. Wissensch. zu München.

1893. Bd. 2. S. 340 ff. „Zum Fortleben des

Apuleius“) mit Glück fortgesetzt und vervoll-

ständigt, indem der Vf. sich auch über die Vor-

gänger verbreitet, wobei er offen seine Ver-

pflichtung dem trefflichen Kommentar des Pricaeus

gegenüber gesteht. Neben vielen Stellen, die

Rcminiscenzen aus Vergil enthalten, und verschie-

denen Ovidiana wird auch Einiges aus Prosaikern

angeführt, wie Sallust, Cicero, Valerius Maximus,

Ammianus Marcellinus, Zeno Veronensis und Ser-

vius. Wrenn auch nicht alles Angeführte gleiche

Beweiskraft hat, wird es doch die Ucberzeugung

kräftigen helfen, dass die Sprache des Apuleius

in der That aerumnabili labore zusammengelesen

ist, wenn »ch in anderem Sinne, als der Prolo-

gus der Metamorphosen uns glauben machen

will. Für die leidige Africitas bleibt nach alle-

dem so gut wie nichts übrig. Wahrscheinlich

wird bei reiferer Erwägung der Vf. auch die

Meinung aufgeben, Apuleius habe erst firmata

aetate Lateinisch gelernt, womit übrigens auch

seine eigenen Worte (S. 26): qua ex re collegi

saeculo demum p. C/i. n. primo uel allero in scho-

lis rhelorum Latinorum, quas quin Apuleius fre-

quenlaverit non dubilo, lirones ul certam in clau-

sulis eß'ingcndis ralionem in scriptis cuiuslibel

generis sequerentur edoclos esse, nicht eben stimmen.

Wer an den Worten des Prologus hängen bleibt,

soll auch glauben, Apuleius habe nutlo praeenule

seine Kenntniss der lateinischen Sprache erworben.

Doch wird wohl der Mann, der bei aller Affek-

tation in der Auswahl der Wörter den Jjxtinns

sermo mit so vielem Geschick handhabt, wie der

Verfasser der Metamorphosen, von Jugend an

Latein getrieben haben. Dass es in diesem

Buche auch uesiigia Ciceronis giebt, möchte ich

nicht mit dem Vf. bezweifeln. Ich führe noch

an: met. HI. 6 (S. 51. 27 meiner Ausgabe): ae

ne omnino mihi notos ullos (cdd. illos) latrones

usquam fuisse und pro Koscio Am. §
94 al ego

prqfecto, qui ne novi quidem quemquam sicanunu

longe absttm ab eiusmodi crimine; met. X- -•

(242. 26), von Gatscha verglichen mit pro K°sc -

6. 17, ähnelt auch pro Cluent. 40 medicum illunt

sttum, iam cogttifum el saept uiclorem und pro Cae K>

§67 haec fabella ueteris et plunmarum fabularm

poclriae; met. I. 12 (10. 6) qui diebus ac noebbtif

inlusit aelalulam meam und pro Sestio § 19 tieferes

uexatares aetalnlac suac; met. IV. 9, und de har.

resp. § 42 aetalulam suam ad scnrrarmn locupf

Hum libidines delnlit; met. IV, 9 (75. 1 1)
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dum scilicet omnium bipedum nequissimus Chryse-

ros und de domo § 40 hoc ministro omnium non
btpedum solum, sed etiam quadripcdum inpurissimo
vgl. auch Plin. Ep. I. 5. 14; met. IX. 5 (192.
1 2) cum suis aduHcris uoltdatur und de har. resp.

§42 fi» domesücis esi germanilatis [mit gertnani-
las in diesem Sinne vergleiche man mct. V. 27
(115. 8)] stupris uolutatus und § 59 quis umquam
ncpos lam libere esi cum scortis quam hic cum so-
roribus uolutatus; mct. V. 25, Herum si recte con-
iecto, quod profecio prudcntes niri diuinationem
autumant und de Diu. II. 5. 12 esi quidam Grae-
cns aulgaris in hatte senientiam uerstts : bene qui
coniciet, uatem hunc perhibebo Optimum .

Im 2. Theile untersucht G. das Metrum der
cbusulae in der Apuleianiscben Prosa, und unter-
scheidet vier Arten: das gentts creticum (quod
cunstat pede cretico cum aliis iuncto uel dupli-
catoi, das g. ditrochaicum

,

das g. dispottdaicum
und das g. dadylicum

. Er kommt zu dem Er-
gebnis, dass die cretischcn clausulac in allen
Scbritten des Apuieius bei Weitem die Mehrzahl
habcD

, «ndem sic etwa 58-68% der Totalsumme
ausmachen, gegen die ditrochaischen mit etwa 17

,' 0 r die dispondeischen mit etwa 9— 14%,
die daktylischen endlich mit etwa 4—6 %. Im
wahrscheinlich unechten Aidepius steigt die Zahl
her cretischen clausulae bis etwa 72 ®/0 . Das ist
' es recht genau und gewissenhaft ausgearbeitet,

"7
u “IIen uns bei fiergleichen Studien die vom

VI- selbst Mitten Worte Quintilians nicht aus
cm . inn: neque enim loqui possumus nisi sylla-

? t

'f
u* ac hn&is' ** qnibus pedes fünf. Dass

cr u.sen Gegenstand in den Rhetorenscbulen
mtges gelehrt wurde, ist gewiss genug; dass
her Schreibende, wie jeder Sprechende seinen

engemhümlichen Takt und Kaden* in der

-r e.

' Un

,

g
,,

m Anwemlua|jr bringt und dass diese

, iv'j.
Kadenzvcrhältnisse in verschiedenarti-

woll« e
Versch

j

eden sein Werden: das Alles

«
i

“ lr gern eingestehen, nur dass selbst
ApuIctantscheSprachltüniteici

alle oder auch nur

bildet t'

S

|

n "rcl c,ausu,ae fit Bewusstsein ge-

„
bb™ würde: tretet Judaeus Aprih.

tb-h
rrilfiii.i.

heii der Abhandiung nimmt eine

XsSTS
mC

',

nCr KoUation d« Laurentianus

r™
er des tf des Apuieius ein, ange-

oip a„ dcr

C

p- h

"'.e,
f
cln Rossbachs und Petsche-

scr
Kollation

C

^
,gkc 't und Vollständigkeit die-

betrifft

" as nun d ‘e Vollständigkeit an-

hu-Äa;, : h

War
!"

J
die dieser Herren

VorroJ,. nl;
bCgTde1

’ den" 'Ch habc in dcr

f«»»i, aber'n!”

Au*Babe w obl gesagt: <p pleite

liuigcit sc :

rKet,d behauptet, dass es mir ge-

Rium
einer ,

Vullständi?c Kollation in den

noch
ahtreo-t,.

mmor ««aiiimeniudrängen

:

stets
Ktrirmh -1

a'°n
’ dass der blerr Verleger

t».S ‘t

H
Wa,,SCh,e

- WOmit Rb übrigens
*äs'e Variam

"^ W*r’ weil mir der obligatev
-tnan,e„krani

(Sr den Leser wenig er-

spricsslich scheint. Gern will ich eingestehen,
dass Herrn G.s Kollation in verschiedenen
Kleinigkeiten genauer ist als die meinige, und
wir sind ihm Dank schuldig, dass er jeden
Zweifel über Lesarten von tp hat heben
helfen wollen, aber für den Text des Apuieius
ist das Ergebniss herzlich unbedeutend. Nur
bringt die neue Kollation mit der Bestätigung
verschiedener weniger wichtigen Lesarten auch
die meiner Emcndadon I. 13 (11. 12) (anle-
quam) abeunt remoto (G.: 12 abeunt.^.remoto t

cum r linea coniunxit m. r.)
t über welche Herr

Rossbach sich zur Zeit in dieser Zeitschrift

(DLZ. 17. April 1897) beklagt hat, und wofür
er Rohdcs „leichte und vortreffliche Verbesse-
rung antbae una u

eingestellt haben wollte, deren
Widersinnigkeit von mir Mnemos. XXV 309 dar-
gethan ist.

Utrecht.
J. v . d. Vliet.

Friedrich Düsel, Der dramatische Monolog in

der Poetik des 17. und 18. Jahrhunderts und
in den Dramen Lessings. [Thentergesehichtliche

Forschungen, hgb. v. Berthold L i t z m a n n. Bd. XIV.]
Hamburg, Leopold Voss, 1897. VII u. 86 S. 8°. M. 2,41».

Ausgehend von der Abneigung des modernen
naturalistischen Dramas gegen den Monolog und
im beständigen Hinblick auf gewisse literarische

Hauptwerke der Gegenwart versucht Düsel eine

Geschichte des Monologs im neueren deutschen

Drama, von der er vorläufig den Anfang, die

Grundlage des Ganzen, mittheilt. In anregender,

auch stilistisch anziehender Darstellung behandelt

er zunächst übersichtlich, aber kenntnissrcich

und gewissenhaft die Anschauungen französischer

und deutscher Aesthetiker des 17. und 18. Jh.s

über den Monolog. Bedeutsam treten nament-

lich Hedelin, Diderot, Nicolai und Mendelssohn,

Marmontel, Sonnenfels und Engel hervor; kürzer

werden Mesnardiere, Gottsched, Breitinger, Ramler

u. a. besprochen. Der Hauptthcil der Unter-

suchung ist Lessings Monologen gewidmet. Wie
billig, zieht dabei D. auch dessen zahlreiche dra-

matische Entwürfe und Fragmente in den Kreis

seiner Betrachtung, für die sich die Dramen

Lessings in zwei Gruppen theilen, die Jugend-

stücke vor 1 755 und die späteren Werke aus

der Zeit der künstlerischen Reife; die „Miss

Sara“ bildet den Uebergang. In den Jugend-

dramen ist der Monolog meistens nur dramatur-

gischer Notbbehelf einer noch unfertigen Technik,

dazu bestimmt, die Einheit des Orts aufrecht zu

halten oder die Szenen äusserlich miteinander

zu verknüpfen. Seit etwa 1755 gewinnt er

künstlerische, dramatische Bedeutung, bereitet

die kommende Handlung psychologisch vor und

giebt uns einen Einblick in den Charakter, in

das Denken, Wollen und Empfinden der Haupt-

personen des Stückes. Nach äusserer Schön-

heit der Sprache strebt Lessing auch jetzt nicht;

Digitized by Google
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aber der realistische Zug zum Genetischen, zum
Dialogischen und (besonders in der „Emilia“ und

im „Nathan*) zum Aphoristischen des Ausdrucks

wird immer stärker. Dagegen werden die

„Aparte* von Jahr zu Jahr spärlicher.

Diese Hauptergebnisse der Untersuchung,

die auch am Schluss der Schrift in klarer Ueber-

sicht zusammengefasst sind, werden im Einzelnen

genau begründet und mit zahlreichen Beispielen

sorgfältig belegt. Die lleissige, tüchtige Arbeit

verdient, im Ganzen betrachtet, vollen Beifall,

wenn man auch im Einzelnen öfters gegen die

Urtheile des Vf.s Einspruch erheben mag. So
wird z. B. den wenigsten Lesern der „Emilia*

der kurze Monolog Camillo Rotas überflüssig

und den Eindruck der vorausgehenden Szene
abschwächend erscheinen (S. 54). Unter Leasings

Fragmenten sollte „Hannibal“ überhaupt nicht

in die Untersuchung (S. 32 und 35) hercingc-

zogen sein, da dieses Stück mitsammt seinem
Monologe nur eine Uebersetzung des Trauer-
spiels von Marivaux ist. Den Entwurf des
„Alcibiades in Persien 4* verlegt D. (S. 53) kaum
mit Recht in das

J. 1 7 59; ich würde ihn be-
stimmt der Breslauer Zeit zuweisen. Mehrere
Druckfehler sind gerade bei den Jahreszahlen,

wo sie am meisten stören, stehen geblieben.
So muss cs S. 20, Z. 5 statt 1758 und S. 41,
Z. 10 statt 1 77 5 natürlich 1755 heissen.

München. Franz Muncker.

Moriz Türk, Friedrichs des Grossen Dichtungen
im Urteile des achtzehnten Jahrhunderts.
I Wissenschaftliche Beilage zum Jahresbericht der VIII.

Realschule zu Berlin. Ostern 1897. 1898.] Berlin, R.
Gaertner (Hermann Hevfcldcr), 1897 u. 1898. 33 u
29 S. 4 U

. M. 2.

Diese vortreffliche gelehrte Abhandlung folgt
einer theilweise von Suphan und Wiegand schon
ausgeführten Anregung von Julian Schmidt und
Ludwig Geiger und stellt an die fünfzig Urtheile
und mehr in interessanter Darstellung zusammen.
Sie beginnen erst 1760, rühren von bekannten
und unbekannten, genannten und ungenannten,
französischen, englischen und deutschen Schrift-
stellern her und bewegen sich zwischen höchstem
Lob, wie Annee litterairc, Diderot in der Ency-
clopedie, ‘De rAutcur-Roi’, Daniel Schubart,
Herder, Lessing, Gleim, Götz, Reiske u. a. m.
und schwerstem Tadel, wie 1‘Anti-Sans-Souci
(‘ruchlose’ Gedichte), Terstecgcn u. a. m. Da-
zwischen stehen z.B. Voltaire doppelzüngig, Fried-
ricli selbst mit scharfer Selbstkritik, Moses Men-
delssohn maassvoll bewundernd und irrthümlich
die Unstcrbiichkeitsleugnung dem Vorbild Lucrcz
zuschiebend, Bodiners Kreis unwillig, Gottsched
kalt, die Göttinger Gelehrten Anzeigen anfangs
schweigend, Klopstock abseits heftig grollend
u. a. m. kling er$ ablehnendes Urtheil 1803
schliesst die Reihe ab und bezeichnet den Be-

ginn völliger Gleichgültigkeit gegen die Werke
des grossen Königs, an deren Wiederaufleben

Türk mit Unrecht nicht glaubt.

Berlin. W. Mangold.

Richard Garnett, A History of italian Literature.

[Short Histories of the Literatures of the World, cd.

by Edmund Gosse.] London, William Heinemann.

1*898. XII u. 431 S. 8°. Geb. Sh. 6.

Ein lebendiges und anschauliches Bild der

gcsanimten italienischen Litteratur auf gut vier-

hundert Seiten zu zeichnen, ist nicht ganz leicht.

Vom 16. Jh. an ist dem Vf. diese Aufgabe

cinigermaasscn gelungen. Seine Darstellung der

ersten Jahrhunderte ist aber mehr oder weniger

ungenügend, obgleich ihm die richtigen Hilfsmittel

bekannt zu sein scheinen. Ihm fehlt es hier ohne

Zweifel an den nöthigen selbständigen Studien.

So linden sich namentlich im ersten Theilc zahl-

lose Irrthümer, die zwar abnehmen, je mehr man

sich der neueren Zeit nähert, aber auch hier

nicht ganz schwinden. Nach S. 6 schrieb Bon-

vesin „in a curiously mixed dialcct of Kreuch

and Italian“ und dichtete vor 1220. Die ange-

führten Worte sind übrigens die einzigen, die

die reiche oberitalienische Litteratur im 13. Jb.

erwähnen, die doch trotz dem in der Einleitung

Gesagten hätte behandelt werden müssen. Die

sicilianische Dichterschule blühte (ebda) in Pa-

lermo an Friedrichs II. Hofe. Garnett kennt

also die neuen Forschungen auf dem Gebiete

nicht. Er weiss auch von Prosadenkmalen in

sicilianischem Dialekte aus dem 13. Jh. (ebda).

S. 7 ist Ciclo dal Carno als einer der wenigen

sicilianischen Dichter genannt, dessen Gedichte

vorhanden sind. Gerade dessen sicilianische Ab-

stammung ist aber bekanntlich mit Recht in

Zweifel gezogen — ganz abgesehen von der

Namensfrage, die G. augenscheinlich für gelöst

hält. Sein Name ligurirt auch so im Index, kann

also kein Druckfehler sein. Im Kontrast ist

übrigens der Mann nach G. ein „Knight“. Ausser

ihm erwähnt er nur J. da Lentino, von dem c*

aber heisst: „In some of Latinos sonnet» also

the germs and groundwork of Dante s lyrical

poctry are manifestly to be discovercd“ (S. 8).

G. kennt in den Kanzonen Verse von „a dis-

creditary nuinber of syllables (ebda). S. 10 findet

sich eine ganz verkehrte Definition der Ballata.

Die sicilianischen Dichter schrieben auch schon

Oktaven (ebda). Guittone gab dem Sonett die

endgiltigc Form (S. 13), „to be afterwards re*

garded as the prccursor of Petrarcb." Von ciacr

Verschiedenheit der toskanischen Dicbterscbulc

ahnt G. nichts (S. 14 ff.). Nachdem Guinizclli

S. 15 erwähnt ist, heisst es: Much might he

said of many other precursors of Dante, but

spacc admonishes us to restrict ourselves to

two — Guido delle Colonne .... and Rosüco d?

Filippo, der 1200—1274 gelebt haben soll. h>

Digitized by*G
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diesem Kapitel The early italian Ivrics —
ist im L'ebrigen von allen möglichen Dichtern
bunt durcheinander die Rede. Benevento da
Imola S. 18 mag Druckfehler sein. Jacopino
di Todi findet sich aber auch iin Index, wo er
sogar de’ Todi geworden ist. S. 22 heisst es:
„Dantc's prose works demand separate treatment;
of earlier cxamples prose therc is very littlc

tu be said“, untl dann wird nur die italienische
l’cbersetzung des Tresor erwähnt! Von Ristoro
usw. usr. ahnt G.s Seele augenscheinlich nichts,
Gmi ungenügend sind die beiden Kapitel über
Dante. Unter Dantes Biographen, die in einem
solchen Buche getrost wegbleiben konnten, um
Raum für Wichtigeres zu lassen, ist einer der
ältesten und bedeutendsten, Giovanni Villani, ganz
vergessen (S. 26), und dafür der unbedeutende
l'Mippo Villani erwähnt! Dantes Biographie ist
ganz ungenügend. Nach S. 27 sind alle seine
Bnefe verloren; nach S. 28 hätte er sieben
Kinder mit Gemma Donati gehabt, die er „hy the
persuasion of his friends“ heirathete. Er wurde
1301 verbannt (S. 29) und sah Krau und Kinder
me wieder {ebda). Auch war er reich (S. 29).
fast sämmtüche Nachrichten S. 30—31 sind
"sei. S. 33 nennt G. Dances Kanzone mit der
i’ion von Beatricens lud die canzone on the

feuh of IS lady*. S . 38 lesen wir „Dante
sddom fuund bimself under a irresistibie

Prüft
W
ö
ynCal comP05itlon “- Vom Inhalt der

nidn

'C
,
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.
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geboren usw. Von Crescinis

Studien hat G. also keine Ahnung. Dies beweist
n auch das völlige auf den Kopf stellen der Daten
a der kleineren Schriften S. 8311. S. 90 wird der
' Urbano noch Boccaccio zugeschrieben. S. 91
r gtebt G. noch die Möglichkeit zu, dass er die

Oktave erfunden habe. Ebenda ist von „ Italian

; counterfeit of the majeslic blank verse of Eng-
land die Rede. Der Vf. scheint ganz zu ver-

* geasen. dass es den reimlosen Elfsilbler in Italien
> schon im 13. Jh. giebt, und dass er im 16. Jh. dort
- ganz allgemein in 1 ragödien und sonst verwendet

wurde. Von anderen Schriftstellern des 14. Jh.s
i bekommen wir sehr wenig im Kap. VIII „The
i lifteentb Century“ und in einigen späteren Ka-

piteln, z. B. X und XVI zu wissen. Unerwähnt
bleiben z. B. Cecco d’Ascoli, Cavalca, Caterina
da Siena, Passavanti, Pucci, Sercambi u. a.
Von Reniers Arbeit über Eazio degli Uberti hat
G. nach dem S. 99 f. Gesagten keine Ahnung.
S. 101 wird Senuecio del Bene (so auch im
Index) als der einzige erwähnenswerthe Lyriker
des 14. Jh.s neben und nach Petrarca genannt.
Giusto de' Conti starb nicht gegen 1433, sondern
am 19. Nov. 1449 (S. 101). Von Sacchetti als

Lyriker weiss G. sehr wenig. S. 103 Amn.
lührt er allein Daeliis Biblioteca rara als Samm-
lung für Prosatexte des 14. Jh.s auf! ! S. 103— 5 werden dann ganz unvermittelt Dino Com-
pagni, Gino Capponi, Giovanni Villani und —
Marco Polo erwähnt! Die Humanisten sind
kaum gestreift, und die übrigen Schriftsteller des
15. Jh.s kommen auch schlecht weg mit Aus-
nahme der grossen Männer an seinem Ende.
Lorenzos Lyrik ist ganz verfehlt charaktcrisirt

(S. 1 1 3). Die Selve und Beoni sind garniebt
erwähnt. Von Polizians Todesursache bat G.
eine sehr naive, den jetzigen Forschungen nicht

entsprechende Vorstellung (S. 119 oben). Eben-
sowenig kennt er, wie S. 131 und 131 zeigen,

die neuen Arbeiten über die Brüder Pulci. l eber
Sannazaros Abstammung sind wir genau unter-

richtet, was nach S. 133 zweifelhaft erscheint.

Das S. 1 33 über die Arcadia Gesagte verräth gleich-

falls llnkenntniss der neuen Forschungen — die

Arcadia wäre erst gegen 1489 vollendet, während
sie doch schon 1481 von P.

J. Jennaro nachgeahmt

wurde. Ganz verkehrt und wüst ist, was S. 1 38
über die Rcali di Francia usw. gesagt wird.

Der Morgante wäre erst ein Jahr nach Pulcis

Tode gedruckt (S. 131), und dieser trat 1487

ein! (S. 128). Ebenso ungenügend ist G. über

die Bojnrdoforschung unterrichtet. Das zeigt

S. 132 ff. deutlich. Er kennt von den lyrischen

Gedichten nur Panizzis Ausgabe. Ueber Bcrnis

Rifacimento wird S. 137, 206 und 207 die alte

verkehrte Ansicht vorgetragen. Augenscheinlich

hat er es nie gelesen. S. 138 steht wörtlich:

„Francesco Bell«, known as II Cieco d'Adria“.

Von den Dichtern am Neapolitanischen Hofe er-

fahren wir kaum etwas, erst recht nichts von
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denen an den obcritalicnischen Höfen. Die

Italia Trissinos ist S. 154 ganz ungenügend

charakterisirt. Vittoria Colonna ist nicht 1490,

sondern 1492 geboren (S. 194). Ganz unzu-

reichend ist das S. 207-8 über Kolengo Vur-

getragene. lieber den Pecorone und seinen Ver-

fasser kennt G. nicht die neuen Arbeiten (S. 21 5).

Warum schreibt er immer Marsuchio? Statt

Duke of Milan soll es S. 216 wohl of Salerno

heissen. Im Kap. XVII ist die dramatische Hof-

dichtung nicht erwähnt. Die Calandria wurde

zuerst 1513 aufgeführt, nicht 1508 (S. 230).

Die S. 231 aufgestellte Ansicht über die Man-

dragola: „a piece . . . which could hardly bc re-

presented anywbere in this (day)“ ist durch die

Florentiner Aufführungen von 1897 widerlegt.

S. 241 wird nach Solertis Forschungen, die im

Anhang zitirt werden, noch von l.eonora d’Estc

gesagt: „with her the roraancc of Tasso’s life

is associated.“ Der Zusammenhang der Comme-

dia dell’ arte mit der Volkskomödie zur Zeit

der Griechen und Römer ist doch nicht so sicher,

wie S. 306 angenommen wird! S. 334 hätte

die grosse Wirkung Klopstocks auf Monti cr-

wähnt werden müssen. Nach S. 339 hätte Jacopo

Ortis auf Leopard! Einfluss geübt. S. 341 ist

Foscolos Verbältniss zu Oesterreich denn doch

verkehrt dargcstcllt. Ebendort hätte von Pinde-

montes Beziehung zu Foscolos Scpolcri wohl

deutlicher die Rede sein müssen, oder weiss G.

nicht, dass darüber Bücher geschrieben sind?

Die Promessi sposi sind nicht 1825 erschienen

(S. 348). Petrarcas politische Anschauung ist

S. 352 verkehrt angegeben. Dachte Leopardi

je an Auswanderung nach Frankreich oder Eng-

land? (S. 356). Seine philologischen Manuskripte

wurden nach G. dem Prof, de Sinner vermacht!

(ebda.) „I.eopardis Pessimismus ist schwach und

unmännlich“ (S. 337). Ueber die Gebühr viel

Raum ist an Mazzini verschwendet (S. 372 ff.).

S. 390 wird uns ein pettirostro beschcert.

Cbiarini und De Gubcrnatis sollen nach S. 411

todt sein!! Gherardi del Testa und Paolo Ferrari

hätten doch wohl ein Plätzchen unter den

Neuesten verdient. Damit sei die Blüthenlese ge-

schlossen.

Die angehängte Bibliographie S. 419—424
ist, um einen milden Ausdruck zu gebrauchen,

zu eklektisch gehalten. Ein Buch wie das von

Luise (vgl. DLZ. 1898, Nr. 2) sollte weg-

bleiben. Sehr viel wäre aber sicher Manchem
mit der Anführung von Mazzonis Avviamcnlo

alle Studio critico delte lettere italiane (Verona

1892) gedient gewesen. Von Bartolis Tod
scheint G. nach S. 420 nichts zu wissen. Gas-

pary hätte auch in der italienischen lieber-

Setzung angeführt werden sollen, zumal nach den
einleitenden Bemerkungen zur Bibliographie. Das
Urtheil über Settembrini S. 420 dürfte einzig

dastehen. Ueber die Vorgänger Dantes weiss

G. auf nichts besseres als Kossetti, Dante and

his Circle hinzuweisen ,
dessen Quellen ein-

gestandenermaassen Nannucci und Truccbi waren!

Die Littcratur über Dante ist ganz ungenügend

angegeben und verkehrt bcurtheilt. Die beste

Ausgabe ist nach G. die von Fraticelli! Er

erwähnt Oelsners unzulängliches Buch, für die

Vita Nuova aber weder Wittes noch D’Anconas

noch Casinis Ausgabe. Die Sacre Rappresen-

tazioni U'Anconas sind S. 423 ein monograph

genannt. Hat G. sie je in Händen gehabt.

Beim 19. Jahrhundert hätte Roux doch wohl ge-

nannt werden müssen!

Geradezu komisch wirkt es, wenn G. über

Gasparys Litteraturgcschichte das Urtheil fällt

„The best of all the larger Italian literary histo-

rics, but deficient in form, rather a quarry

of material than a regulär edifice“. Er

muss sie nicht gelesen haben — was ich gerne

glaube — oder er versteht unter Ordnung etwas

ganz Besonderes. Jedenfalls ist sein Urtheil um

so befremdlicher, als er selbst den durch so viele

Ausscheidungen bedeutend verminderten Stoff

nicht einmal annähernd übersichtlich zu ordnen

im Stande gewesen ist.

Die vielen Vergleiche italienischer Schriftsteller

mit englischen mögen für einen englischen Leser

instruktiv sein; vielfach sind sie aber ganz schiel.

Druckfehler — man ist nicht immer sicher, uh

es solche sind — finden sich in den italienischen

Namen ziemlich häufig.

Eine gründliche Ueberarbeilung des Buches

ist nöthig, um ihm eine Einreihung unter die

„Standard tvorks“ zu sichern.

Halle a. S. Bcrthold Wiese.

Geschichtswissenschaften.

B. M. Lersch, Einleitung in die Chronologie.

2. umgenrb. u. stark verm. Aull. I- Ihcil: La-

rechnung und Kalcnderwesen der üricehcn. Homer,

Juden. Mohammedaner und anderer Volker, Aer« i er

Christen. Freiburg i. B., Herder, 1899. 3 “

251 S. S". M. 5,60.

Vor zehn Jahren liess der Vf. die erste Aus-

gäbe dieser Einleitung, 1 84 S. stark, erscheinen,

die damals, wie ich mich überzeugt habe, an de

Kritik spurlos vorübergegangen ist. Es ist a»

zu bedauern, denn vielleicht wäre der '

anlasst worden, seine zweite Auflage wesen k

anders zu gestalten oder gar ganz zu unter .iss •

Kühl sagt in der Litteraturübcrsicht seiner

nologie des M.A.S und <ler Neuzeit von eine

andern und dem Lersch schem Buc ic

Aullage): „Man wird immerhin bei Se"“. E

Vorsicht die eine oder andere selbständige - ,J

aus ihnen entnehmen können.“

Ich kann das unterschreiben, .aber durc

I starke Vermehrung der neuen Aullage ersc

, die Vorsicht nur noch mehr am Hat7.e-

Di<
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Dem Vf., einem Arzte und Balneologen, geht
die historische Schulung vollständig ab. Seine
Arbeit ist eine nackte Zusammenstellung der
Forschungen und leider auch vielfach der Ver-
muthungen und Trugschlüsse anderer, ohne das
lebernommene auf seinen Werth zu prüfen.

Dalier summen die oftmaligen Wiederholungen,
die nicht seltenen unausgeglichenen Widersprüche,
die fast unglaublichen lrrthümer. Es genüge
hierfür auf 5 - : I agesanfang hinzuweisen, auf
$37: Anfangstag des Jahres bei den Christen,
oder auf S. 177: llnklassische Datirung (caput
kalendarum). Völlige Missverständnisse und auch
falsches Abschreiben unverstandener Stellen der
benutzten Hilfsmittel fallen dem Leser vielfach
in die Augen. So lernen wir S. 4, dass auf
den internationalen Konferenzen „der Nullmeridian
acccptirt worden“ ist. Das Entscheidende:
welcher der Nullmeridianc ? fehlt. S. 72 finden
wir die .Inschrift in der Burgkapelle in Würtem-
herg“, aber in welcher, das wird nicht gesagt,
b. »2 ist von »Dokumenten des Königs Ethel-
nde, Karte von Fluni“ die Rede. Die Form
r.thelmie lässt auf einen französischen Ursprung
des Zitats schliessen; dann ist wohl das unver-
sun :c e. Karte von Cluni ein Missverstehen
der dort gegebenen Quellenangabe Chart.(ulaire)
*Uum. WasS. 71 über die „EigentbOmlichkeit
"t Cenucser Chronisten“ gesagt wird, beruht

uzn ,,

ch<:m ' «ständniss meiner Zeitrechnung I,

,
,1

’
,
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7
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H. Grotefend.

H. Butler Clarke, The Cid Campeador and
the waning oft the crescent in the West.
[Heroes of the nations cd. by Evelyn Abbott]
With Illustration* from drawings by Don Santiago
Areos. London, G. P. Putnam’s Sons. 1897. YVf
u. S. 8°. Geb. Sh. 5.

Dass wir von dem historischen Cid nicht so
viel wissen, um eine zusammenhängende Lebens-
geschichte von ihm zu schreiben, ist bekannt,
und der Vf. lasst auch keinen Zweifel darüber,
dass es nicht lediglich historisch wohlbegründete
I hatsachen sind, die er zu erzählen hat. Er
weist sogar besonders nachdrücklich darauf hin,
dass zwischen dem geschichtlichen Cid, der als
echter .Abenteurer seine Dienste bald den
Christen, bald den Sarazenen verkauft, und der
fast ausschliesslich von Raub und Plünderung
lebt, und dem Cid der Romanzen, der als das
Ideal eines christlich -spanischen Ritters gefeiert
wird, unvereinbare Widersprüche bestehen.
Trotzdem hat er auf Grund der geschichtlichen
und dichterischen Quellen ein Lebensbild des
spanischen Helden entworfen, in welchem nur
ein Kenner im Stande ist, das Verbürgte von
dem mehr oder weniger Legendarischen gänzlich
zu trennen. Im Allgemeinen ist das Bestreben
unverkennbar, auch die Züge der Tradition aul

geschichtliche Tbatsachen zurückzuführen, und
diesem Streben verdankt das Buch jedenfalls

das, was seinen hauptsächlichen Werth aus-

macht: die vorzüglichen und durchaus auf quellen-

massigen Forschungen beruhenden Schilderungen

der geschichtlichen Verhältnisse, innerhalb deren
sich die Lebensgeschichte des Cid abgespielt.

Der Vf. kennt nicht nur Land und Leute aus
eigener Anschauung, er ist nicht nur mit den
spanischen Quellenschriftstcllcrn des M.-A.s wohl
vertraut, sondern er hat auch die arabischen

Quellen gründlich studirt, und bei den bedeuten-

den Fortschritten, welche diese Studien in den
letzten Jahrzehnten gemacht haben, gewinnt seine

Darstellung einen besonderen Werth im Vergleich

mit den meist recht bescheidenen Leistungen auf

dem Gebiete des spanischen M.-A.s. Eine vor-

zügliche Skizze der Begründung der sarazeni-

schen Herrschaft in .Spanien dient dem Werke
als Einleitung, und für die Geschichte der muha-

mcdanischcn Reiche geht der rotbc Faden der

Erzählung durch das ganze Buch hindurch nicht

verloren. Nicht ganz so günstig werden die

christlichen Reiche behandelt. Zwar für die Ge-

schichte von Kastilien und Leon ist gleichfalls

ein volles Verständniss aus dein Werke selbst

zu gewinnen; wo dagegen die Könige von Ara-

gon und die Grafen von Barcelona auf der Bild-

iläche erscheinen — und die Geschichte des Gid

entbehrt ja nicht verschiedener Berührungspunkte

mit den östlichen Reichen der Halbinsel — da

treten sie etwas unvermittelt aus dem Dunkel

hervor, in dem sie bald wieder verschwinden.
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Das soll kein Tadel gegen das Huch sein; es

beansprucht ja nicht eine Geschichte des spani-

schen Mittelalters zu geben, und ist überdies auf

Allgeineinverständlichkeit berechnet. Nur weil

der Vf. im Allgemeinen bei Weitem mehr und

Besseres giebt, als man von einem «Werke die-

ser Gattung zu beanspruchen berechtigt ist,

empfindet man bedauernd, dass er seine vorzüg-

lichen, mit der gewissenhaftesten Kritik entworfe-

nen Skizzen nicht auch auf diese Gebiete aus-

gedehnt hat. Das Ruch ist ein erneuter Beweis

dafür, dass die neueste englische Geschichts-

forschung mit einem bisher von anderen Nationen

selten erreichten Geschicke es versteht, gewissen-

hafteste historische Forschung mit einer durch-

aus gemeinverständlichen Darstellung zu verbinden.

Dresden. K. Haebler.

Alexander Bergengrün, Herzog Christoph

von Mecklenburg, letzter Koadjutor des Erz-

bisthums Riga. Ein Beitrag zur Inländischen und
mecklenburgischen Geschichte. [Bibliothek livländi-

scher Geschichte hgb. von Ernst Seraphim. II. Bd.|

Reval, Franz Kluge, 1898. VII u. 324 S. 8°.

Als Beitrag zur Geschichte einer der schweren
Katastrophen, welche die Kolonie an der Düna
im Verlauf von vier Jahrhunderten heimgesucht
haben, führt sich hier das Lebensbild eines Für-
stensohnes aus Mecklenburg ein, der, vom Erz-
bischof von Riga, Markgrafen Wilhelm von Bran-
denburg, zum Koadjutor berufen, unter dem Vor-
tritt seines geistlichen Vaters, auch mit Andern
im Bunde, die iivländische Konföderation sprengen
und ein deutsches Land bis auf den heutigen
'Pag an die Fremde ausliefern half.

Mecklenburgische Archive zu befragen, lag da
nahe genug, ynd der Vf. hat die Gelegenheit, als

sie sich darbot, benutzt. So weit ist ihm der
Dank aller Freunde Inländischer Geschichte ge-
wiss. Gegen die Art indess, wie er benutzt
hat, was er fand, erheben sich Bedenken.

Warum vor Allem gleich zwanzig Bogen zu-
sammenschreiben, wo der Inländischen Rolle des
traurigen bürsten und allenfalls dessen gesammtcr
Laufbahn mit drei bis vier Bogen übergenug
geschah und, was dabei abfiel — oder besser
gleich alles miteinander — der vom Vf. auf
S. VI beantragten Sammlung zu späterer, reiferer
Verwendung zuzuweisen war. Etwas Selbstent-
sagung war dazu freilich erfordert, aber einiges
Nachdenken hätte sie auch empfohlen. Akten-
ausweiden heisst noch nicht Geschichte schreiben,
weidet vielmehr alle Geschichte selber allge-
mach aus.

Lin zweites, sich anschliessendes, Bedenken
betrifft den Nebcntitel. Hat mit ihm wiederholt
werden sollen, was der Haupttitcl schon besagt,
so war er müssig. Andernfalls aber hilft er in
wenig überlegter Weise Iivländische Geschichte
unter falsche Gesichtswinkel bringen, wobei der

sie nur zu bequem bei Seite schaffen lernt, der

wenig oder nichts Rechtes von ihr weiss und

noch weniger von ihr zu wissen verlangt.

Von der fast beispiellosen Tragödie, in der

sich der Untergang Inländischer Selbständigkeit

abgespielt hat, von ihrem tieferen Sinn, von der

Kluft, die sie zwischen der vorausgegangenen

und der dann angehenden Zeit geschaffen hat,

lässt der gewählte Doppcltitcl nichts ahnen, hilft

das Buch selbst nur wenig begreifen.

Davon ein andres Mal, bei freierem Raum,

vielleicht mehr.

Kiel. Schirren.

Memorial de J. de Norvins, publie avec un

avertissement et des notes par L. de Lanzac de

Laboric. Bd. I. 1799— 1793; Bd. II. 1793-1802;

Bd. III. 1802— 1810. Poris, Pion, Xourrit et Cic..

1896/97. 8°. Fr. 22,50.

Norvins’ Erinnerungen füllen drei stattliche

Bände. Prüft man ihren Gehalt, so bedauert

man, dass der Verleger so viel Papier, der

I lerausgeber so liebevolle Sorgfalt an einen

Gegenstand verschwendeten, der solche Opfer

keineswegs lohnte. Weder die Persönlichkeit

noch der Wirkungskreis des Urhebers konnten

die Veröffentlichung seiner „Denkwürdigkeiten*

geboten erscheinen lassen, zumal sic in sehr

hohem Alter, zwischen dem siebzigsten und acht-

zigsten Jahre, zusammengeschrieben wurden.

Norvins entstammte einer bürgerlichen Fa-

. inilie, der es am Vorabend der Revolution gc-

! langen war, sich in die höhere Gesellschaft cin-

\
zuführen. Der Vater, ein reicher Generalcinnehmcr

|

der Finanzen, wusste seine Söhne in der \ er-

i waltung, der Diplomatie und dem Heere vor-

teilhaft unterzubringen. Sein jüngster Sohn, der

Verfasser der Erinnerungen, wurde vor dem

zwanzigsten Lebensjahre Rath am Chatelct und

hoffte einmal durch seinen Vetter und Beschützer

Calonne hoch zu kommen, als die Revolution

ausbrach. Wie alle Emporkömmlinge hatte er

für die Forderungen des Standes, dem er eigent-

lich angehörte, kein Verständnis, sondern hielt

es vielmehr für seine Pflicht, für die Vorrechte

des Adels einzutreten und seine aristokratische

Gesinnungstüchtigkeit durch die That zu bekun-

den: bei dem Kavrasprozesse legte er setn

Richteramt nieder und reiste nach Koblenz, um

sich den hourbonischen Prinzen zur Verfügung

zu stellen. Im Frühling 1797 kehrte ei in die

Heimatk zurück, um der Republik seine Dienste

anzubieten, nachdem er lange genug vergeblich

auf eine glückliche Wendung in dem Schicks.i

des Royalismus geharrt hatte. In Paris aber

wurde er als früherer Emigrant denunzirt um

gefangen gesetzt; zwei Jahre musste er im Ge-

fängniss zubringen. Nach dem 18. Brumairc

wurde er in Freiheit gesetzt und begleitete ba

darauf den Schwager Bonapartes, den Genera
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Ledere, der San Domingo zurückvroliern stillte.

Bekanntlich verlief die Expedition unglücklich;

Ledere wurde wie viele tausende seiner Sol-
daten von dem mörderischen Klima dahingerafft,

und N. kehrte nach Frankreich zurück, tun sich
hier nach einem neuen Platze umzusehen. Der
llgb. bat sich die Mühe genommen, N.s Schilde-
rungen von der Lage in San Domingo mit den
vertraulichen Briefen l.eclercs an Napoleon, die
sich im Nationalarchiv befinden, zu vergleichen,
und versichert, dass beide Quellen übereinstimmen.
Lange bemühte sich N. vergeblich, dem Kaiser
einen einträglichen Posten abzuschmeicheln; er
musste sieb in Deutschland als Reiteroffizier, als
Redakteur des Moniteur westphalicn und Kammer-
herr Jeromes durchschlagen; endlich wurde er
mit dem untergeordneten Posten eines Polizei-
dirckturs im römischen Kirchenstaat abgefunden.
Mil der Ankündigung seiner Ernennung brechen
le Memoiren ab. Auch die spätere politische
Laufbahn N.s ist unbedeutend. Während der
himdert läge war er in einer Broschüre zu
cdng für Napoleon eingetreten, um von den
our onen wieder zu Gnaden angenommen zu

»erden. Er widmete sich nun litterariscben Ar-
eiten und schrieb u. A. eine umfangreiche

««tote vergessene Geschichte Napoleons, die da-
mas zwetundzwanzig Auflagen erlebte, einen
flolg, den sie hauptsächlich ihrer Tendenz, dem
uneingeschränkten

Napoleonkultus, verdankte.
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Marburg i. H. H. Glagau.

Geographie, Länder- und Völkerkunde,

Otto Kern, Bei den Mönchen auf dem Athos.
(Sammlung gemeinverständlicher wissenschaftlicher
Vortrüge, hgb. von Rud. Virchow. Heft 293,

J

Hamburg, A.-G. (vorm. J. F. Richter), 1898. 27 S 8°
M. 0,76.

Dem Ref. ist es eine besondere Freude, auf
diesen Vortrag hinweisen zu dürfen, da des Vf.s
leider für ihn selbst mit einer heftigen Fieber-
erkrankung verbundener Aufenthalt auf dem Athos
insbesondere der vom Ref. besorgten Ausgabe
des Danidkommentars Hippolyts zu Gute ge-
kommen ist. Kern hat trotz fleissigstcr Hin-
gebung an seine handschriftlichen Forschungen
doch auch seine Umgebung auf dem „heiligen
Berg“ mit aufmerksamem Interesse zu beobachten
und in ihr ein „lebensvolles Stück Mittelalter“

wahrzunehmen verstanden. Die Geschichte der
Athosklöster ist bisher vornehmlich in russischen
und französischen Arbeiten behandelt worden,
in deutscher Sprache zuletzt durch Philipp Meyer
(Die Haupturkunden für die Geschichte der Athos-
klöster, Lpz. 1894). K. achtet besonders auf
die Analogien zum heidnisch-griechischen Kultus,

namentlich zu den Mystcrienfeiern. Aber er hat ein

offenes Auge für alles in dieser Mönchsrepublik
von 2 1 Klöstern nebst Einsiedeleien und Filialen

mit etwa dreitausend Mönchen und ebensoviel

Laienbrüdern: die Lebensweise eine strenge in

den könobitischen Klöstern, dagegen der Freiheit

der Einzelnen überlassen in den idiorrhytmischen

;

Duldsamkeit und Gastfreundschaft die vornehmsten
Tugenden der Athosmönchc. — Bei dem In-

teresse der Gegenwart für den Orient, «anderer-

seits für Religionsgcschicbte wird auch dieser

Vortrag gern und mit Nutzen gelesen werden.

Göttingen. N. Bonwetsch.

Rechts- und Staatswissenschaften,

E.Ullmann, Völkerrecht. [Handbuch des OetTcntlichen

Rechts, hgb. von M. v. Seydel. I. II, 2. 2. Aufl.]

Freiburg i. B.. J. C. B. Mohr (Paul Siebeck), 1898.

XI u. 376 S. gr. 8«. M. 9.

Wenn das oft gebrauchte Wort von der

einem Bedürfniss entgegenkommenden Leistung

einmal richtig ist, so ist es bei dem vorliegenden

Buche der Fall. An Lehrbüchern und systema-

tischen Darstellungen des Völkerrechts ist zwar

kein Mangel, und doch giebt es nur wenig

Werke, die den Anforderungen entsprechen,

welche die Gegenwart an eine erschöpfende und
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doch nicht übermässig umfangreiche Bearbeitung

der völkerrechtlichen Theorie auf Grund des

heutigen Standes der Wissenschaft zu stellen

berechtigt ist. Das völkerrechtliche Material ist

in stetem Wechsel und Fortschreiten begriffen,

die stets neu sich bildenden Gestaltungen des

internationalen Lebens verlangen Berücksichtigung,

Einordnung in das System der Wissenschaft,

Durchbildung ihrer juristischen Eigenart. Neu-

bearbeitungen älterer Werke können nur Flick-

werk geben, und selbst umfassende Leistungen,

wie das lloltzendorffsche Handbuch, sind nach

einigen Jahren nicht mehr im Stande, ein völlig

zutreffendes Bild sämmtlichcr Fragen des Völker-

rechts zu liefern.

Das Werk Ullmanns bietet nun auf knappem
Raume eine völlig erschöpfende Darstellung des
heutigen Völkerrechts unter sorgfältiger Berück-

sichtigung der ganzen einschlägigen Littcratur

und des so ausgedehnten und schwer zu be-

wältigenden Quellcnmaterials. Alle wichtigen

Kontroversen sind berührt, oft sogar eingehend

erörtert. Dabei ist stets die juristische Methode
befolgt, politische Erörterungen natürlich nicht

ausgeschlossen, ihre Ergebnisse aber nicht als

Rcchtssätze hingestellt. In diesem Punkte unter-

scheidet sich das U.scbc Werk zu seinem Vor-
theil von den sonst so ausgezeichneten Principes

du droit des gens Riviers, wohl der besten und
anziehendsten systematischen Bearbeitung, die das
Völkerrecht in den letzten beiden Dezennien
ausserhalb Deutschlands gefunden bat.

Ausgeschlossen bleibt das internationale Privat-

recht, was sehr zu billigen ist. Dieses Rcchts-
gebiet, wenn auch auf völkerrechtlicher Grund-
lage ruhend, gehört selbst nicht zum Völkerrecht.
Alle neueren Versuche, es in den Systemen des
Völkerrechts unterzubringen, haben keinen er-
freulichen Erfolg aulzuweisen gehabt. Hingegen
sind die Materien der internationalen Rechtshilfe
in Zivil- und Strafsachen, sowie der internationalen
Verwaltung eingehend berücksichtigt. So schwierig
es auch vom streng theoretischen Standpunkt aus
ist, auf diesem Gebiet die Grenzen zu ziehen
zwischen dem, was dem Völkerrecht sensu stricto,
und was dem Einzelstaatsrecbt angehört, so
häufig daher über die Grenze des Völkerrechts
bei Erörterungen dieser Art hinausgegriffen wird,
so ist dennoch aus praktischen Gründen ein
Kapitel über internationale Rechts- und Wohl-
fahrtspflege von jeder gründlichen Darstellung
des Völkerrechts zu verlangen. Sonst würden
nämlich diese so bedeutsamen Materien nirgends
eine zusarnmenfassende Darstellung finden, viel-
mehr in einer Menge verschiedenartiger Arbeiten
über einzelstaatlichcs Staats-, Prozess-, Straf-
und Verwaltungsrecht untergebracht und damit
jede rasche Oricntirung über sie unmöglich ge-
macht werden.

Sehr dankenswerth sind die zahlreichen No-

tizen über die ausländische Staatspraxis, die sich

durch Zuverlässigkeit nuszcichncn, wenn auch

hier und da, wie kaum zu vermeiden, kleine

Fehler unterlaufen. So z. B. ist es heute nicht

mehr richtig, dass die Vereinigten Staaten (vgl.

S. 76 N. 5) keine Gesandten erster Klasse

senden, vielmehr ist die amerikanische Union

gegenwärtig auch beim deutschen Reiche durch

einen Botschafter vertreten. Für spätere Auf-

lagen wäre als Ergänzung ein kurzer Ueberblick

über die Geschichte des Völkerrechtes zu wün-

schen, nicht minder eine nach Nationen geordnete

knappt* Zusammenfassung der neuesten Litteratur.

Das Werk wird sich zweifellos die Gunst

des betheiligten Publikums erringen und allen

Lernenden eine u'iiikommcnc Gabe sowohl zur

Einführung in das internationale Recht als auch

zur Fortführung auf diesem täglich an praktischer

Bedeutung zunehmenden Wissensgebiet bilden.

Heidelberg. G. Jellinek.

Kunstwissenschaften,

Hans von der Gabelentz, Zur Geschichte der

oberdeutschen Miniaturmalerei im XVI. Jahr-

hundert. (Studien zur deutschen Kunstgcschtchte.

Hcft 15.] Strassburg, J. II. Ed. Heitz (Heitz & Mün-

del), 1899. 1 Bl. u. 75 S. 8° mit 12 Lichtdrucktaf.

M. 4.

Der Vf. hat die oberdeutschen Buchmalereien

aus der ersten Hälfte des 1 6. Jh.s in den öffent-

lichen deutschen Bibliotheken, mehr als 60 Hand-

schriften, mit grossem Fleisse studirt. Er cha-

rakterisirt den Illustrationsstil mit besonderer

Berücksichtigung des Ornaments, unterscheidet,

was einheimische Ueberlieferung ist, was, wie

das Motiv der Streublumen, niederländischer An-

regung verdankt wird und was über den Holz-

schnitt von italienischen Renaissanccformcn ein-

dringt. Er versucht den Gegensatz zwischen

Nürnberg und Augsburg auch auf diesem Pro-

duktionsfelde deutlich zu machen. Das Material

gestattet nicht recht Folgerungen von allgemeiner

Bedeutung und ist wenig lehrreich. \ iel gc
‘

Wonnen hätte der Vf. auch nicht, wenn er seine

Studien in England und in der Pariser Bibliothek

fortgesetzt hätte. Das Thema steht nach allen

Seiten offen und ist höchst ungeeignet zu c 'ner

Erstlingsarbeit. Mit der Miniaturmalerei ging cs

im 16. Jh. zu Ende; der Holzschnitt gab dainab

der Buchausstattung die Gesetze. Wenn 1 alel-

maler oder Zeichner, die ihren Stil in der Holz-

schnittproduktion ausgebildet hatten, hie und da

ein Buch mit Malereien schmückten, so haben

solche Gclcgcnhcitsschöpfungen mit den sri-i

schwachen Ausläufern der mittelalterlichen Minia-

turmalerei nicht viel zu schaffen. Das I hen»a

schliesst äusserlich Dinge zusammen, die SK

innerlich fremd sind. Der Vf. hat den G*um*

mangel des Themas während des Arbcitens IUI
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erkannt und ist nicht in den Kehler verfallen, die Das deutsche Volk sah sich bisher bei dem Vertan-
Methode, die in der Bearbeitung mittelalterlicher 8en » auf Grund wissenschaftlicher Forschung sich über
Buchmalereien üblich geworden ist, auf die ee-

beschichte Jesu zu orientiren, immer noch auf die

setzlose Mannigfaltigkeit, die er ausbreitet, zu '“TvT ÜbCTho“en Wert» von D.

.« r\ • ,
-

| . ,
.

htnwiss und E. Renan gewiesen. Dem immer stärker
übertragen. Der wissenschaftliche I akt, der bet hervortretenden Mangel abzuhelfen, ist das Buch des auf
der Wahl des Themas fehlte, tritt in der Be- dcm Gebiete neutestamentlicher Wissenschaft längst er-

handlung erfreulich hervor. probten Prof. Schmidt in Basel nach Form und Inhalt

Berlin. Max J. Friedländer w n '

,

5" Fri
?‘?c d” Au'drucks und d" Prägnanz

j r leuianaer. der Darstellung sichern dem Buche bei allen Gebildeten
beifällige Aufnahme. Es beginnt mit der Schilderung

Modprnfi Dirhtlirur
vo" I

,

and und Uulen - zeichnet die Gestalt des TäufersItIUUcI I Ic LflUHUng. und leitet dann zu den treibenden Gedanken und den
Paul de Lagarde, Gedichte. Gesammtausgnbe.

Schicksalen Jesu über. Der Vf. zeigt sich dabei selbst-

braorst von Anna de Lamrde r nI ,.„
verständlich als gründlichen Kenner der historischen und

» ms ».
exegetischen Wissenschaf.sergebnisse, verfährt aber soann, 18«. 11 S S. 8. M. .. konservativ wie möglich. Was noch in das Bereich der

Aus der umgrünten Stille einer kleinen Uni- Hypothese gehört, schliesst er aus. Hingegen ist auch
versilätsstadt richten sich zwei helle Forscher-

dos Allbck,,nntc in 30 anziehender und dem modernen
sagen gen Himmel und suchen dort ein Höheres

“m AusJruck Bcbraeht,

_i„ nf •
1 dass ohne Zweifel die weitesten Kreise aus dieser Ge-als tiefstes \\ issen schenken kann : einen ewigen

Stern, der über unserer Zukunft leuchte. Was* Gegenwart zeigt, befriedigt nicht; das jetzige
Kirchen« esen ist dem Tode verfallen; aber „es
wird iles Christenthumes seTger Geist, erst wann
sein schöner, hciTger Leib gestorben, die Hinder-
nisse alle niederbrechen*. Der moderne Staat
ist seelenlose Maschine; er muss zur „Nation“
»erden, durch Leben und Arbeit, nicht durch

eilen auf dem „Miste der Erinnerung
Die Bildung soll aus der Schablone heraus, in
dK der liberalisircnde „Vogelhändler“ Johannes
brbulzc sammt Konsorten sie eingepfercht. Und
nas er Ideale mehr sind. Denn Lagarde wagte,
an Ideale zu glauben, in einer Zeit, die im Grunde
bloss noch an den Geldsack glaubt: er war ein
Prophet, freilich aber einer in der Wüste. Darum
»Ciss er auch die Wüsteneinsamkeit zu schildern,m Gedichten wie „Essener“.

" en das Seelenleben eines bedeutenden Men-
mteressirt, der wird gern in L.s Gedichte

Hs«'" i >

r

l

1*13
®.

daraus ternen, wie stark in

l t)

e^e’ in Hoffnungsflug und Verzweif-

le! .

H
,

erz eines w«ltfrt--mden deutschen Den-

vermi G
vcrflachen<lc(1 Heute zu schlagen«te. Ob dieser Gelehrte ein Dichterwrrub er den Rohstoff

«nzi^ K ,

C,ne
,*
nderc FraZe - Lyrik ist die

liehe? Kcu,"

5
’ ‘n der ;lm Gegenstände Wesent-

Utd Sinn
8 "ldlvlduellcs und energisches Erleben

liehe I Ja! E**‘
“nS immer

> auch »o die eigent-

«d ins»'
af

L’

diC StimmUn
ff hervorzaubert

-ngdn sollte. Und so steht

seine Gedichte
LaEar<Ic nicht, aber

einem Stark, n

'rken
T.

als Offenbarungen ausCin^ starken,

Berlin.
grossen Herzen.

Julius Schultz.

und Mittheilungen.

bur
«f Ä P ie

.
Geschichte Jesu. Frei-

*«5 Ü. 8* aj 3

Mohr
(|>aul Si«*><*IO. IK99. VIII

dass ohne Zweifel die weitesten Kreise aus dieser Ge-
schichte Jesu Belehrung und Förderung in religiösen
Dingen schöpfen können.

Bereits ist ein zweiter Abdruck nothwendig geworden,
der als Anhang S. 176— I 79 eine Gcschichtstabelte bringt.
Den Besitzern der 1. Auflage wird diese gratis nachge-
liefcrt. Im Texte weisen wiederholt * auf einen später
erscheinenden wissenschaftlichen Theil hin. Wir sehen
diesem in freudiger Erwartung entgegen.
Rehbom. _____ Chr. Raach.

In Rijnsburg bei Leyden ist in dem Hause, in

dem Spinoza die letzten Jahre s. Lebens gewohnt hat,
u. das im Stile des 17. Jh.s wieder aufgebaut worden
ist, e. Spinoza -Museum eingerichtet u. am 24. März
eingeweiht worden. Prof. Bolland hielt d. Festrede üb.
Spinozas Leben u. Wirken.

F.in paar Meilen von Sebastopol ist von d. russ.

archuolog. Gcscllsch. e. ganze antike Stadt aufgedeckt
worvlen. Die Strassen, d. Häuser, d. in diesen geblie-

benen Gegenstände sind gut erhalten. Namentlich viele

Statuen aus Marmor, Bronze u. Terrakotta werden ge-

funden. Die massenhaft ausgegrab. Münzen heweisen,
dass die Kunde bis in d. Christ!, byzant. Zeit reichen.

Bei d. Wiederherstellg d. Friedrichsbaues d.

Heidelberger Schlosses ist d. westL Hälfte d. nach
d. Schlosshofe gerichteten Fahnde fast fertig; sic wird
durch vier neue Statuen u. zwei prächtige Wappcn-
schilde geziert. Auch d. östL Hälfte soll noch in diesem
Sommer vollendet werden.

D. Ashmolenn-Museum in Oxford hat von d. Funden,
die bei d. Ausgrnbgn f. d. Egyptian Research Fund in

Hierakonpolis unter d. Leitg v. Flinders Petrie unter-

nommen worden sind, Uebcrrcstc c. Kalkstein -Statue
d. bisher unbekannten Königs Besch erhalten. Andere

Bruchstücke dieser Statue sind in d. Giseh-Museum ge*

kommen. Sie ist d. einzige Königsfigur aus d. frühesten

Periode.

Gelehrte Gesellschaften und Vereine.

Sitzgsber. d. Kgl. Preuss. Akad. d. Wiss. zu Berlin.*)

2. März. Sitzg d. phil.-hist. Kl. Vors. Sek r.: Hr. Vahlcn.

Hr. Vahlen las: „Bemerkungen zum Ennius-
.

Die Aufschriften der drei Abschnitte sind 1. Marcellus

in Ennius* Annalen; 2. ein Wcchselbalg; 3. Augustinus

und Ennius’ Euhcwerus.

In der .Märzsitzg d. Gcscllsch. f. ätsche Litt, zu

Berlin hielt Hr. Max Morris e. Vortrag üb. Sweden-

borg in Goethes Faust. — Hr. Max Herrmann gab

•) Sondcrabdrückc auch der in den Sitzungsberichten er-

schienenen Miuhcilungcn sind vom l. Jan. I8W ah zum Preise von

0,50 und i M. (mehr als 2 Bogen stark 2 M.) durch die \ criags.-

buchhandJung von G. Reimer zu beziehen.
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c. Bericht d. Kommission zur Begründg c. Bibliothek

dtscher Privat- u. Manuskriptdrucke.

In der KuustgewerN. Gesellsch. zu Berlin sprach

Hr. A. Goldschmidt über e. Kcnaissunceregung in

Rom zur Zeit Gregors VII., Hr. E. Schweitzer üb. e.

Madonnenbild d. Andrea Solario im Berliner Privatbesitz.

D. 45. Vtrsamtnlg dlscher Philologen u. Schul-

männer wird vom 26.— 30. Seplbr. in Bremen statttinden

In der Sitzg d. Geograph. Gcscllsck. in München
am 9. März hielt Hr. v. Wichmann-Eichhorn c.

Vortrag üb. d. religiösen, besond. d. Todtenceremonien
in Indien.

In d. internalion. Vereinigg /. vergleich. Rechts-
wissensch. u. VolkswirthschajIslehre zu Berlin hielt am
21. März Hr. Kurt Beelitz e. Vortrag üb. d. Hindi.

Arbeiterfrage u. d. moderne Gesetzgcbg.

Personalchronik.

Ernennungen, Auszeichnungen usw.

An Universitäten usw. Die Protestant.- theol.

Kakult. d. Akademie in Neuenburg i. d. Schw. hat bei

d. Feier ihres 25jühr. Bestehens d. Proff. Ladamc von
d. Univ. Genf, Dubois v. d. Univ. Lausanne u.

Perrochet v. d. Univ. Bern zu Ehrendoktoren ernannt.
— Der o., Prof. d. klass. Philol. an d. Univ. Heidelberg,
Dr. O. Crusius, hat e. Ruf an d. Univ. Wien erhalten.— D. Univ. Kopenhagen hat d. Brauereibesilzcr Karl
Jacobsen, der vor Kurzem s. grossartigen Kunst-
sammlgn d. Stadt Kopenhagen zum Geschenk gemacht
hat, zum Ehrendoktor d. Philos. ernannt. D. Archäo-
log. Gesellsch. zu Athen hat d. Erbprinzen von
Meiningen zum Ehrcnmitgl. gewählt. — Der Privat-
doz. Dr. Siegfried Rietschcl an d. Univ. Halle wird
zu Anfang d. Sommerhalbjahrs c. Rufe an d. Univ.
Tübingen als ao. Prof. Folge leisten. — An d. Univ.
Güttingen hat sich Dr. L. Moll wo als Privatdoz. f.

neuere Gesch. habilitirt.

Todesfall:
Prof. D. Theodor Schott, Bibliothekar an der k.

off. Bibliothek, am 18. März, in Stuttgart, in dem auch
die DLZ. einen ihrer Mitarbeiter betrauert.

Neu erschienene Werke,
vom 22. bis MArz in der kedaklion elngclicfert.

Augustini, S. Aurclii, De Civitate Dei libri XXII,

v“vv'l
P- 1

lCorP- script. ecclesiast. Inlin.
aXX.Y) Wien, lempsky. M. 19,80.

, -? l

raC
.

,

I!T\
an ,,rdr

* Joh - Hübner, Johannei Rector

n-7-
h Ho,nburß' Druck v. Lütcke & Wulff.D

iV °' D * *itlL Gottesbeweis. Würzburg, Göbel.
M. 2,3Ö.

Ehrlich, A. B., Mikra ki-Phcschutö. I. Th : D
I entateuch. Brl., Poppelauer. M. 10.
Euripidc Mcdee. p. p. H. Weil. 3* cd. l*aris,

Hachettc. Fr. 2,50.
Euripidc, Iphigenie h Aulis, p. p. H. Weil. 3*

ed. Ebda. Fr. 2,50.
P cintenellc, J. de, l.es mierobes el la mort. ll.es

l.ivres d or de Io »cience. 10.] Paris, Rcinvvald. Fr. I.

I,
,r

.
fr" Studie k Arislotclovu spisu AiS-vaimv

llokrttto, Prag, F. Simadka.
'

Häpke, G.. Krit. Bcilr. zu Jacques Milet'a dramat,Mob« da la destruction de Troye la Grant. [Stengel',
Ausgaben u. Abhd'gn au, d. Gebiete d. roman. Philol.AU l.| Marburg, Eiwert. M. 3,60.

1 «mm*"?*’
H

;

- Dc vclcm lalinae Ecclesiaatici eapn.
I-XLIII. l.pz., Hinriehs. M. J.

”

u ''‘l

,l

i,

n
;.'

>

n
L

k,

Arl d ' A
Vu,n(! 'Bk - VcrBils von Theokrit

rhX H V?' Kur,s [Wissenschaft!. Beü. z.ahresber. d. Kölln Gymn. zu Berlin. Ostern I8W.1Brl., Oucrtner (Hcyfclder). M. 1.

Kahn, Erz., Ueb. Inhalt, Natur u. Methode d. inter-

nnt. Privatrechts. Jena, G. Fischer. M. 3.

Krafft, A., La Passion de Jesus-Christ. Text«

roman, origine latine et traduction. Paris, Leroux.

Fr. 3.

Kurze, Frdr., Einhard. Brl., Gaertner (Hevfeldcr).

M. 2.

LivI, T., ab urbe condita libri. Ed. A. Zingerlc

P. VII, T. I: I. XXXXI. Ed. mai. l.pz.. FreyUg.

M. 0,50.

Mil kau, Fr., D. internal. Bibliographie d. Natur-

wissensch. nach d. Plane d. Royal Society. Brl., Asher.

M. 1,50.

Monarchie, D. öster.-ungar., in Wort u. Bild. Lief.

320. Ungarn. 16. H. Wien, Holder. M. 0,60.

Rethwisch, C., D. bleibende Werth d. Laokoon.

Brl., Gaertner (Hevfelder). M. 1,20.

Rodocanachi, E., Bonaparte et les lies ionicnncs

(1797— 1816). Paris. Alcan. Fr. 3.

Schön bach, A. E., Stud. z. Erzählgsiitt. d. M.-A.S.

II: D. Vorauer Novelle. (Sitzgsber. d. K. Akad. d.

Wiss. in Wien. Phil.-hisL Kl. CXL, IV.) Wien,

Gerolds Sohn Komm.
Vererbg, D., d. ländl. Grundbesitzes in Prcusscn,

hgb. v. M. Scring. IV. ObcrlandesgcrichLsbezirk Kassel,

bearb. v. Holzapfel. Brl., Parey. M. 3,50.

Wiener, L., The Hist, of Yiddish Literat, in ihe

19 th ccnt. New York, Scribncr’s Sons.

Demnächst erscheinende Werke.

Aus dem Gebiete der

Geschichte. Bauer, A., D. Forschgn z. griech.

Gesch. in d. Dezennium v. 1888/98. 36V, Bog. Münch.,

Beck. M. 15. — Kobel!. Louise von, König l.udw. II.

u. Kürst Bismarck i. J. 1870. Lpz. , Duncker & Hum-

blot. Etwa M. 1,20.

Rechtswissenschaft. Horn, C., D. bona nJcs bei

d. Klagenverjährg nach knnon. u. gemein. Recht. Brl.,

Struppe & Winckler. M. 1,20. — Matthiass, B.,

Lehrbuch d. bürgerl. Rechtes. 2 Bde. Brl., O. Häring.

M. 22.

Zeitschriftenschau.

Theologie und Religionswissenschaft

D. Beweis d. Glaub. März. C. E. Fürcr, D.

Prozess wider Jesum in d. wechselnd. Phasen s. Ver-

laufes. — A. Frcybe, D. wilde Jagd d. Abfalls u. d.

Pseudo -Evgl. d. modern. Ztgeistes in Goethes Faust-

tragödie (Forts.).

Kirchl. Monatsschr. XVUI, 6. G. Lasson, Christi

Tod. — F. Pfeiffer, Spurgcon als Kanzelredner.
—

P. Blau, D. Zeichen d. Kreuzes. — L. Weber, !)•

evgl. Relig.-Unterr. auf höh. Lehranstalten u. s. Er-

schwerg durch d. heutig. Zeitvcrhältn.

Schweizer. Ikeolog. 2tsehr. 16, 1. P. D. Hess,

Aus d. Briefwechs. zw. Antistes Joh. Jak. Hess u.

Kaplan Ign. Römer. — Fr. Meili, Zur Charakteristik

d. Kgs Ahab. — G. Schönholzer, D. Auferstehg.
-

P. Pflüger, M. v. Egidy. — K. Linder, Zur Kom-

position d. Buches Hiob. — Hadorn, D. geschieht!.

Christus.

D. Katholik. März. A. Brüll, Jesus vor Annas.

— van Bebbcr, Zur Frage nach d. Dauer d. öffcntl.

Lehramts Jesu. — A. Franz, Bcitr. z. Gesch. d- Messe

im dlsch. M.-A, (Forts.). — P. M. Baumgarten, D-

hl. Kongregation zur Verbreitg d. Glaubens u. ihr Ge-

biet — Künstle, Zur Gesch. d. Athanasian. Symbolums.

Theologisch Tijdschrift. 33, 2. H- Dort, D*

godsdienstige cn de maatschappclijke vrnagstukken.

J- E. Vülter, Zu u. aus d. Evglict».

I

- m
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Rente des Sciences ccclisiasliques. Junvier. H.
Goujon, La cooscience psychologique de J'animal. —
Fr. M. Bonnvcnture, Apercu historique sur l’Ordre

des Freres Mineurs. — B. Dolhagaray, De l'Excardi-

nation et de l’Organisation des Clcrcs, — A. Chollct,
Les Origines. — L. Salembier, Le Bienhcureux Pierre
Canisius.

Philosophie und Pädagogik.

Philosoph. Studien. 15, 1. E. Buch, Ueb. d.
„Verschmelzg“ v. Empfindgn, besond. bei Klangein-
drücken. — E. Moffat Weyer, D. Zischwellen gleich-
artig. u. disparat. Sinnescindriickc (Schl.). — Chr. D.
Pflaum, Neue Untcrsucbgn üb. d. Ztvcrhältn. d. Apper-
xeption einfach. Sinncscindrücke am Komplikationspendel.

Ztschr. J. Psyckol. u. Physiol. d. Sinnesorgane.
XIX, 5. 6. Titchener, Zur Kritik d. Wundtsch. Ge
fiihlslehre.

Revue de Meiaphysique et de Morale. 7, 2. G-
Remacle, Recherche du ne methode en psychol. (fin).
- G. Sorel, V a-t-il de l'utopic dan.s le marxisme?
7" Andradc, Du roie de l'association des idees
duns la formation des conccpts metaphysiques du „Mc-
canisme

4
. — G. Fontcne, Sur l'hypothcse Euclidiennc.

L Hrunschvicg, Essais de Philosophie generale

^
* '•harles Dunan. — H. Bouassc. Phvsique et

metaphores u propos dun livre rcccnt. — !*. Lricombe
qutsbon cruelle.

Philologie und Literaturgeschichte.

Zlsckr. d. dtsch. Morgenland. Gesellsch. 52, 4. M.
z - Gcsch - d - theolog. Bcweggn im

Vn° y > Beilr *• Erklar8 d - susiach. Achä-- O. Bühtlingk, Miszellen. -
e

?
b
T

C
r

r?* Buddhist Studien. - G. Jakob, Zur

,2h
d

‘Är'T
r

Ürkisch - - K. F. Ge Id n er, Vedfach

m Nniu
Aufrechl

' Ueb - U8™ Kommentator

Aarboger for Nordisk Oldkyndighed og Historie.
II. R. 13. 4. S. Müller. De jydske Enkeltgravc fra
Stcnaldercn (Sluttel). - F. Jonsson, Edda Snorra
Sturlusonar, dens oprindclige form og sammensaetning.

Lc Moven Age. Jan vier -Fevrier. .4. Marignan,
L’Ecole de scutpture en Provence du XI!« au XIII« siccle!— L. Levillain, Deux diplomes d'Hugues Capct cn
faveur de 1‘abbayc de Corbie (987).

Geographie, Länder- und Völkerkunde.

Geograph. Zlschr. V, 3. A. Pcnck. D. Pole d.
l.andobcrfläche. — E. Richter, D. Grönlandexpedit, d.
Gesellsch. f. Erdkdc in Berlin. — G. Karsten. Pflanzen-
geogr. auf phvsiolog. Grdlage nach Dr. A. F. W. Schimpor.

....
«XV. Krämer, D. samoanische

Konigsfragc im Hinblick auf d. letzt. Ereign. in Apia.— R- T. K., Unter den Beduinen d. agypt. Wüste. —
D. Stelzenlaufen in China. — Halbfass. D. Seeburger
Sec bei Göttingen. — A. B. Meyer, D. Nasenflötc im
Ostindisch. Archipel.

Staats- und Rechtswissenschaft.

Dlsche Juristen-Zig. IV, 6. A. Wach, D. bedingte
Verurthcilg. — V. Ehren berg, Zum Entwurf c. Gesetzes
üb. d. privaten Vcrsichergsuntcrnehmgn. — Allfeld,
Individual- u. Freizeichen. — E. Münst erborg, Zur
Reform d. Armenrechtsptlegc.

Soziale Praxis. VIII, 23. E. Francke, Internat.
Vereinigg z. Förderung d. Arbcitcrschutzgesetzgebg. —
H. Stühmer, Konsum-, Bau- u. Sparverein „Produktion“
in Hamburg. — 24. W. Sombart. Entwickeln wir uns
zum „ Kxportindustricstante" ? — M. Weber, Hr. v.

Miquel u. d. Landarbeiter- Enquete d. Vereins f. Sozial-
politik. — H. Horn, Gemeinnützige Anlagen d. Inva-
liden versichcrgsanstaltcn i. J. 1898. — E. Schultze,
Staatl. Beihilfen f. Volksbibliotheken.

Anw * Linguistik et de Philologie comvai

aal 0 -
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’ Tables du Madras Journal of Litei
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,
Geschichte.

J'

1
y'rt Pose». XI

[‘ferner,, B*uer in Pnscn —
*1«'**»". ü'r,.;-

Mi*,whisko-Abbau. -
- Zur Cesch d s,"n c?l.

*>0,cn Ui l’ominern
D
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in nu ^.

d - stj,dl Schneidemühl. - Deutsc

Allgemeines.

Beil. z. Münch. Allg. Zig. Nr. 59.60. K. v. Stengel,
Dtsche Kolonialpolitik. — 59. J. Unold, Zwecke u.

Gesetze d. menschl. sittl. Handelns. — 60. A. R eitler,

D. Zahlenlotto in Oesterreich. — 61.63- F. Sander, D.
Volksschule d. M.-A.s. c. moderne Legende. — 61. B.

Riehl, Zur Kunstgesch. Italiens. — 62. E. Guglia, D.

Todesmotiv bei G. d'Annunzio. — 63. K. Oertel, D.

Polhühenschwankgn u. ihre Ursachen. — 64. R. Graf
Du Mouli n -Eckart. Zum Jubiläum d. Wiedcrvereinigg

J. bayer. Lande. — P. Holzhausen, Litt.- u. Stimmgs-
bilder aus d. ersten Koatitionskriegen. IV'.

Berichte üb. </. Verhdlgn d. Kgl. sdchs. Gesellsch.

d. Wiss. zu Leipzig. Phtl.-hist. Kl. 1898, V. F. Blass,
Zur ältestet. Gesch. d. platon. Textes. — R. Meister,
Elisches Amnestiegesetz auf c. Bronzctafel aus Olympia.

Dlsche Revue. Jan. Kalk, Thatsöchl. Ergänzen zu

Fürst Bismarcks „Gedanken u. Erinnerungen“. —
Louise v. Kobel 1. D. bayer. Mobiüsirg u. d. Aner-

bietg d. Kaiserkrone i. J. 1870. — J. Lewinsky, D.

russ. Theater u. Totstoj. — R. Meyer- Krämer, Jak.

Burckhardt u. Goltfr. (u. Johanna) Kinkel. Ungedr.

Briefe. — v. Schulte, Aus meinen Tagebüchern. —
H. Ehrlich. Shakespeare als Kenner d. Musik. — F.

v. Esmnrch, Offen. Sendschreiben. — 0. Beta, Ge-

spräche mit Ludw. Knaus. — Febr. M. Phillppson,

I). Zeit um 1870 in Parlamentär. Beleucht«. Aus Forcken-

becks Briefen an s. Gemahlin. — H. Dunanl, D. Vor-

schlag S. M. d. Kais. Nikolaus II. — v. Krhardt, D.

Jtsche Südpolarerforschgsexpcdit. im Rahmen seemänn.-

nation. Beurtheilg. — Kl. Groth, Wie mein „Quick-

horn“ entstand. I. — Frdr. Grf Schönborn, Schutz

d. Altcrthümern! — W. v. Seidlitz, Japanismus. —
l.ouise v. Kobell, Korben u. Feste im Altcrthum. I.

!

i

f
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— E. Halpcrinc-Kaminsky. D. Rolle d. Kunst. Ant-

worten curop. Schriftsteller u. Künstler an Tolstoj. —
D. Grossschiffahrtswcg Berlin Stettin. — Marz. Klemm.
Gespräche mit Windhorst üb. d. BGH., üb. d. Code
civil u. üb. d. Zivilehe. — I*. Rosegger, I). Sozial-

demokraten in d. Ostalpen. — W. Schur, Welche
Planeten können von lebend. Wesen bewohnt sein? —
R. Meyer- Krämer, Jak. Burckhardt u. Gottfr. (u. Jo-

hanna) Kinkel (Forts.). — A. Cervesato, E. Italiener

auf d. Teufelsinsel. — V. Urban tsc hi tsch, Ueb.
Hörübgn. — Kl. Groth, Wie mein „Quickbom“ ent-

stand (Schl.). — A. Ruhemann, E. Besuch u. Unter-
haltgn im Atelier e. belg. Meisters. — Louise v.

Ko bell, Farben u. Feste im Altcrth. (Schl.). — M. v.

Brandt, Ex Oriente lis. — Lady M. Vane, Landl.

Krankenpflege in Engld. — M. zur Megedc, Litter.

Revue.

Sacht, v. d. Kgl. Gesellsch. d. HVss. zu Güttingen.
Phil.-kisl. Kl. 1898, 4. W. Meyer, D. Anklagesätze
d. h. Bernhard gegen Abaelard. — F. Leo, D. Schluss-
gcdichl d. erst. Buches d. Properz. — M. Rieger.
Ueb. c. missverstandene Stelle in Dantes Commedia. —
1’. Kehr, Diplomat. Miszellen.

Prcnss. Jahrbb. Mürz. Fr. Paulsen, Ueb. Par-
teien u. Parteipolitik. — C. Voretzsch. Gaudys Kaiscr-
licder u. d. Napolcondichtg. — A. Wirth, D. Lage in

Südafrika. — Frz. Sandvoss. E. M. Arndt. — E.

Daniels, E. fahrender Ritter aus d. Zt d. öefreiungs
kriege.

The Athenäentu. March II. Sir M. E. Grant DuflTs
Notes from a Diary. •- Two Folk- Lore Bocks from
America. — Rome in the last Century of the Western
Empire. - Kotabilitics of the Hunting-Field. — The
Peusants' Revolt of 1381. — Notes from Paris. — An
obscurc Expression in Horace Walpolc. — The „No
Quarter“ Order at Cullodcn. — March 18. Leiters from
Japan. — Annals of Wcstminster School. — The late
Prof. Wollacc's Philosophy. — The Palaeography of
Greck Papyri. — Memoir of Francis Turner Palgrave.— The Ongin of the Sumame „Chnucer*. — A Grnv
MS. — „Kvere*. „Ncvcrc“ etc. in Chaucer. — The
New Kducntion Bill.

Blackivooits Magazine. March. Mrs Charles
Uagot, Bvgonc Days. — J. Conrad, The Hearl of
Darkncss. II. — The Sins of Education. — Autobio-
graphv of a Child. XXIV. XXV. — Hodson. — Moun
tain Exploration in the Canadian Rockies. — H.
B racke nbury, Sir George Pomeroy-Collcy : Somc Per-
sonal Recollcctions. —* Physical Education in Schools.— Sir George Trcvelyan as a Historian.

Bibliuth, universelle et Revue stiisse. Fevricr. A.
Vcuglairc, L’armee fran?. cn 1899. La justice mili-
taire. l*evr. Mars. M. Del in es, Unc idvllc franco-
russe en 1814. 11. III, — E. Tissot, La vie de socictc
au Japon. d’upres Ies auteurs japonais. II. III. — A.
Glardon. Romanciers anglais contemporains. Anthony
Hope (lin). Ed. Tal liehet. Le desarmement ct la
paix ihn). — Mars. K. Naville, La languc internatio-
nale. — L. Leger, Mickiewicz en Suissc. — A. Wcl-
laucr, Lcs idecs politiques de Socratc.

Revue des denx mondes. I. Mnrs. E.-M. d<
\ogüe, Los morU qui parlent. III. — A. Fouillcc
L idec de justicc sociale d'apres Ich ecolcs contemporaines

d Hauss on ville, La Duchesse de Bourgogne n 1;
cour. I Apres le manage. — P. Lerov-Beauheu
C

£
f
°rme Hl- Ln Chine ct les puissanccs

fc. ragucl. Sur r«Ioquancc politique. — E. I.amv
l.a j-raiKt du I.cvant; IV. I.es cause* de didin. - G
Valbert, Correspond, de Krediric le Grand avec l<
marechul de Grumbkow. - I.-, Mar*. E. M. dcVogiieUs nrorts qui parlent. IV. - • Us dcscentri er
Angletcrre. — G. Boi.sier, A propos d un theatrx

antique. — G. Roth an, Napoleon III ct ntalie,

III. L’Altitude de 1‘Europc. — A. Bell essort, Une
Promenade ü Ccylan. — E. Fourquet, Les vagabonds

criininels.

Revue critique. XXIII, 8 . J. Vcrcoullie, Bcknopt

Etymologisch Woordenboek der Nederlandsche Taal. •-

St. A. Cook, A Glossary of the Aromaic lnscriptiuns.

— Bclkasscm Ben Scdira, Pctitc Gramm, d'arabc

liUeral. — W. Schurz. D. Militarrcorganisat. Hadrians.

— Cuthbert Butler, The Lausiac hist, of Palladius.

— F. Piquct, Etüde sur Hartmann d'Aue. — M. Rev-

tnond, La Sculpture florcnline. — N. Rodolico, Dal

Comune alla Signorio. Saggio sul governo di Taddeo

Pcpoli in Bologna. Mcmoires du comte de More

(1758— 1837), p. p. G. de Grandmaison ct Ic comtc

de Pontgibaud. — M. Rouvct, Liberte conquisc ou

les Franchisen municipalcs. — 9. de la Mazelierc,
Moines et ascetes indiens (s. DLZ. 1898 Nr. 25). — D.

Lieder d. Mönche u. Nonnen Gotamo Buddho's übs. v.

K. E. Neumann (s. DLZ. 1899 Nr. II). — C. O. Müller

u. F. Wieseler, Antike Denkmäler z. griech. Götter-

lehre. 4. Ausg. v. K. Wern icke. Lief. 1. — M. Tulli

Ciccronis scripta quac manscrunt omnia ree. C. F. W.

Mueller. HI, 2. — P. J. Block, Hist, of the peoplc

of the Ncthcrlands, transl. by A. Bierstadt u. Rufh

Putnam. — J. Klaczko, Rome et la Renaissance.

Jules II. — E. Brandenburg. Moritz von Sachsen.

—

H.Chcrot, Bourdaloue, su corrcspondancc ct ses corre-

spondants. — Ch. Recolin, Lanarchie litterairc.

La CivilId Callolica. 1 168. La Russia c l'arbitrato

dclla Santa Sedc per la pace. — Un Breve di Leone X

citato dei Rosminiani. — La pstcologia ddl' tmginazionc

secondo l'Aquinate. — Elena Lucrezia Cornaro Piscupia

(1646— 84). Nuovc ricerche. — Di una nuova npera

intorno a S. Scolastica. — Una vita di Carlo Monta-

lembert. — 11 principio del nuovo secolo. — 1 169. Sanc-

tissimi Domini nostri Leonis divina providentia Papac

XIII litterac apostolicae ad Jacobum S. R. E. Prcsbyte-

rum Cardinalem Gibbons. — L’azionc dei cattohci in

Germania ed in Italia. — Bonifacio VIII ed un celcbre

commentatorc di Dante. — Le „Cospirazioni romanc“

di Emilio del Ccrro. — Le confcrenze a Trieste sulla

questione sociale.

Nuova Autologta. 1. Marzo. L. Pulle. Pcnna e

Spada. Serie seconda. I. — Un pu' piii di lucc sulla

Convcnzione del 14 Scttembre 1864. — F. Schcibter,

Alla caccia del Iconc in Africa. — D. Chilovi, II Ca-

talogo della lettcraturu scientiltca. X., L'arte iuüiana

e la corporazionc degli artisti. — P. Fiorc, L'lmpcra-

torc di Russia e la Confercnza.

Berichtigung.

in der Besprechung der Schrift von Simon über

„die Psychologie des A}>ostels Paulus* (Jahrg. 1896

Sp. 1 325 f.) habe ich die dort mehrfach vorkommende

„Versenkung in das Fleisch“, vermöge welcher das

Geistwesen Mensch zur „Seele“ geworden sein soll, so

aufgefasst, als denke der Vf. dabei an den Sünden»»

Nun macht er mich darauf aufmerksam, dass nach > *

seines Huches jene Versenkung vielmehr, wenn ich ihn

recht verstehe, als eine prähistorische Golteslhat vor-

zustcllen sei, vermöge welcher der Mensch erst in die

Möglichkeit zu sündigen versetzt würde. Als pauliniscn

kann ich das freilich noch weniger gelten lassen; denn

wenn nach Paulus das Fleisch sich dem Gesetz Gottes

garnicht unterwerfen kann, so hat es keinen Sinn.

behaupten, erst der bereits „ins Fleisch versenkte“ Mense

habe den Kall erlitten und es sei dadurch sein Meise,

erst zum Sitz der Sünde geworden.
H. Ho1t*m ann -
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Anzeigen.

„Lutherdenkmal“.
Volkstümliche Schriften aus der Geschichte des evangelischen Deutschland.

Herausgegeben von

D. Georg Buchwald, und Dr. Fritz Jonas,
l’farrer an der Nordkirche in l.cipiig Stadtschulinspektor in Berlin.

I. Jahrgang, Heft 1:

D. Martin Luthers deutsche Briefe
ausgewähtt und erläutert von

•> Georg Bituhnald.

— .'23 S. 8 " mit 13 Bildern. -

S«kxr.-rr. pro Jahrg. (2 Hcflc) M. 1. - Eiuzdpr. d. /. He/Ks brock. M. 1.50. - Ucschcukbd M. 2.
Leipzig.

Bernlinrtl Richter.

* *Die Vorgeschichte

von Mecklenburg* *

von Dr. R. Beltz.

Zugleich Heft i Jcr Mecklenburgischen Ge-
schickte in Einzeldarstellungen.

M" 285 Illustrat. der Stein-, Eisen- und
Bronzezeit.

-*»> m. 6. ««•
Berlin. Wilhelm Sügnerott.

Grössere Verlagsbuchhandlung
sucht einen tüchtigen, kritisch veranlagten, belletristi-
schen

Schriftsteller
mit Sprachkenntnissen als Berather und Herausgeber
einer fortlaufenden Reihe von Romanen deutscher und
ausländischer Autoren. Gefl. Offerten unt. F. B. 24 an
Rudolf Mosse. Freiburg I. Bgau.

Carl Clausen’s Hofbuchhandlung
früher

H. Loescher’s Hofbuchh.
in Turin.

Ist die öffentliche Aufforderung

;

>>x<<< zum Streik strafbar?
6ur Auslegung des J 1 10 R.-Str.-G.-B.

t»
Von

Dr. jur. Wilh. Rossmann.W 8“. 6 Bog. M. 1,50.

Für oder Wider
,e Berufung in Strafsachen?

Von Dr. Herrn. Ortloff,
Landgerichts. Rath a. D.

C,r- 8 ” 6 Bog. M. 1,20.

-

—

Sch”eitzer Verlag (Artliur Sellier).

Soeben erschienen:

G. Villa.

La Psicologia contemporanea.

Gr. 8o. Fr. 14.

Soeben erschien

:

Bismarck als Redner.
Fine Studie

von

Chr. Rogge,
MarinesUtiunspfarrcr in KicJ.

2 Bog. brusch. M. 0,50.

Kiel. H. Eckardt, Verlagsbuchhandlung.

Das Reichsgesetz
u - r die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit vom 17, Mai 1898

Karlsruhe,

erläutert von

Emil Dorner,
Och. Oberregierungsrath im Gr. bod. Justizministerium.

s Brosehirt M. 12, gebunden M. 14.

J. Läng s Verlagsbuchhandlung.

Digitized
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Aufruf an das deutsche Volk.

von seiner Harnl vorhanden ist als Selbstzeugnisse seines gossen Geistes und seines un-

* B.giüudung ...

Bismarck*Archivs
beschlossen und richten nun an alle Deutschen des In- und Auslandes die her^h“ Bi

^;
die nationale Sache durch reichliche Beiträge zu unterstützen, damit

Bau eines würdigen Bismarck -Hauses nöthigen Geldern ein werhendesM
sei, aus dessen Zinsen die im Privatbesitz befindlichen Schnltstücke vonDisnmnksIGl

im Original, oder in beglaubigten wortgetreuen Abschriften erworben und di« für dm Instand-

haltung und Verwaltung des Archivs nöthigen Summen bestritten werden können.

Mit dem Archiv soll eine

Bismarck -Bibliothek
verbunden werden, in der alle auf Bismarck und sein Wirken sich beziehenden Werke des

In- und Auslandes Aufstellung finden sollen, sowie ein

Bismarck -llnsenm,
in dem die im Privatbesitz befindlichen Erinnerungen an Bismarck, Denkmünzen mit seinem

Bilde, eine möglichst vollständige Sammlung von Darstellungen Bismarcks m Gemälden,

Stichen, Kadirungen, Photographien u. s. w., Modellen zu Bismarck -Denkmälern, • S

nissen der Industrie zu Bismarck’s Ehren u. A. nach und nach zusainmengebracht werden souen.

Ms Ort für Errichtung des Bismarck-Archivs ist

Stentlal in der Altmark
in Aussicht genommen. Den Ausschlag gal. für die Wald des Ortes die Wa)?lf

j
c
|*
e

dentung Stendals als der Hauptstadt, der Altmark, die in der grachichtlichen Ei

Wickelung den Kern des prenssischen Stantes gebildet hat, um den die audeteii

sich herumlegten, ferner die nahen Beziehungen der Familie Bismarck zu Stendal,

noch jetzt vor dem Venglinger Thor das Hospital St. Gertrud besitzt und deren älteste

Vorfahren lange Zeit im Rathe der Stadt gesessen haben zu der Zeit, als Stendal tu sui

höchsten Blitthe stand, und schliesslich die Nähe des Stammgutes Schönhausen, d.ssei

Bismarck-Museum das Wallfahrtsziel von Tausenden deutscher Patrioten ist

Ein würdigeres Denkmal als diese* Bismarck Archiv kann das Deutsche Vol ’ BC

verstorbenen Führer nicht schäften; denn nur dann werden wir würdige Erben »ein,

wir darauf bedacht sind, aus der Rüstkammer seines Geistes uns die Waden zu o ei

den Kampf um das höchste der nationalen Güter, das er uns hinterliess, unsere Ein in

neuen Deutschen Reiche.
,

. . «„„t.

Beitrage für das Bismarck-Archiv in Stendal werden erbeten an die Ileutscne

in Berlin und deren Filialen für Rechnung des Unterzeichneten Ausschusses.

Eine Liste sämmtlicher Geber wird den Urkunden über die Begründung de»

einverleibt werden zu ewigem Gedächtniss.
. . ns _

An alle Freunde und Verehrer Bisniarck’s ,
welche zum Eintritt in iinscien

schuss oder zur Bildung von Ortsgruppen oder Ortsausschüssen bereit sind, oder ‘Jl*

wünschen, ergeht die Bitte, sich an den Oberbürgermeister Werner oder den b

meister Dr. Schütze hier zu wenden.

Stendal, den 2. März 1899.

Der Ausschuss
zur Errichtung eines Bismarck-Archivs in Stendal.

T. Y. Oberbürge rnu- ister Werner.

Verantwortlicher Redakteur : Dr. Paul Hinneberg* Berlin. Verleg: Wilhelm Herl* (Beesmeche Buclihendl

Berlin W. 9, LinUstrnsse XMM. — Druck von IC. Buchbinder in Ncu-Ruppin.
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nebst der Randglosse, dazu in zahlreichen Fuss-

noten die meist kurz und scharf gefasste Erörte-

rung der vielen schadhaften Stellen, sowie der

Varianten in der Glosse, in den griechischen

und syrischen Versionen, ausserdem Bemerkungen

zur Sprache und zum Sinn der Textworte. Das

Ergebniss dieser Arbeit stellt eine treffliche

Ucbersetzung ins Französische, die dem hebräi-

schen Text gegenüber gedruckt ist, klar vor

Augen. So hat man hier in einer handlichen

Ausgabe alles bequem beisammen, und schon

deshalb wird das Buch von den Freunden der

altjüdischen Littcratur und Rcligionsgescbicbte

freudig hegrüsst werden.

Die Ucbersetzung weist nicht mehr Lücken

auf als das Original. Das bedeutet: es sind

auch Erklärungen, die nur als Nothbehelf gelten

können, in dieselbe ausgenommen j
so z. B. die

recht anfechtbare Erklärung von 41, 19 c, welche

mit dem cn*? von Jud. 5, 8 uperirt und zwischen 1 9 b

und allem Folgenden gar nicht mehr passt. Immer-

hin räumt der Vf. selbst das Zweifelhafte solcher

1

I
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Exegesen offen ein im Kommentar, und die in

diesem niedcrgelegte wissenschaftliche Arbeit

darf im Ganzen als durchaus ersten Ranges be-

zeichnet werden. Auf S. LIII f. schickt L. eini-

ges voraus über die Grundsätze seines Verfahrens:

sic sind geeignet, auch seinen kürzesten Notizen

einen starken Rückhalt zu geben, und dass er

ihre Anwendung nicht jedesmal aufs Neue be-

zeugt, ist nur zu billigen. Man wird jedoch hin

und wieder etwas vermissen. So sieht in cap.

49, 7 das Fehlen des i vor dem Wort UTfr,

welches die griechische Uebersctzung auslässt,

L. aber trotzdem für echt hält, ganz wie ein

Druckfehler aus, während cs thatsächlich auch

in der Handschrift fehlt. Bei 42, 24 b hätten

wir’s gern schwarz auf weiss, dass L. Smcnds

Ergänzung des tf zu THtrtt’ wegen der Beschaffen-

heit des Papiers in der Gegend des gleich hinter

T? befindlichen Loches für ganz unmöglich und

nicht einmal der Erwähnung werth hält. Smcnds

Vorschlag lässt ja das jod, welches L. (mit

Cowley und Neubauer) in 1 ändert, unberührt und

entspricht dem griechischen tvXttxov, mit welchem

L. nichts anzufangen weiss, während endlich

nach Smcnd a. O. in dem photographischen

Kohledruck das k noch zu sehen ist. — Zu 48, 10

meint L., in morpe^ai zeige sich der griechische 1

Uebersctzer von der Septuaginta unabhängig

:

das Wort stammt aber, wie der ganze Satztheil

lOd, aus Jes. 49, 6. Jesus Siracb hat diesen

jesajanischen Zug mit Mal. 3, 24 kombinirt, der

Grieche dann die Worte der beiden Septuaginta-

steilen durch einander geworfen.

Die Einleitung enthält vorzügliche Kapitel

über den Werth der Randglosse, über Sprache

und Stil des Verfassers und über die Eigenart

der griechischen Uebersctzung. Andere Partiecn

derselben sind etwas nachlässig hingeworfen.

Man erfährt, dass das Blatt, welches Frau Lewis
zuerst nach Cambridge brachte, am meisten ge-

litten hat, nicht aber bis wie weit dessen Text
reicht (40, 7). Nur Druckfehler sind, dass S. XLV1II
mit Elle reßele ein neuer Satz beginnt, und
S. XVIII oben -/V, S für 45» 8 (die Siede der

persischen Glosse) steht. — Unverständlich ist

mir die Schlussfolgerung auf S. XXXV unten.

Daraus, dass Jesus Sirach Ps. 7 7, 12 dem Qe
ri

gemäss zitirt, soll hervorgehen, dass „ccs tradi-

tions massoretiques® bereits zu seiner Zeit existir-

ten: es geht daraus doch nur hervor, dass die

von der späteren Massora empfohlene Lesart
schon so alt ist, worin ich nichts Ausserordent-
liches finden kann. — Seite L: das Wort wür-
den wir auch ohne den griechischen Uebersetzer
aus dem Aramäischen leicht verstehen.

Kaum erklärlich ist das öfters wiederholte
ungerechte Urthcil des Vf.s über Swete’s Aus-
gabe der Septuaginta, wenn er selbst überhaupt
einen Blick hineingeworfen hat. Wie hätte er
darin sowohl das B. welches den Text von Seite

j

zu Seite begleitet, als die Varianten unter diesem

übersehen können? Swete hat zunächst den

Text der vatikanischen Handschrift genau ab-

drucken lassen: sie ist gerade zum Siracb keine

von den besten; ihre Mängel aber werden von

L. im Kommentar immer wieder als Irrthümer

und Fehler der Sweteschen Ausgabe, sogar als

verwerfliche Lesarten Swete’s bezeichnet! Schade

ist gewiss, dass Swete nur aus Uncialhss. (
KAC)

Varianten hat mittheilen wollen und nicht auch

die Lesarten der vortrefflichen Minuskel, welche

zur complutcnsischen Bibel benutzt worden ist;

indessen gehören jene nun schon mit zu dem

von Swete dargebotenen Text. Erst in der,

gewiss später geschriebenen, Einleitung zeigt L.

sich bekannt mit dem Umstand, dass Swete eine

bestimmte Handschrift ganz reproduzirt, aber

auch jetzt falsch unterrichtet, indem er angiebt,

es sei der codcx Alexandrinus (S. XLV11I und

LV >*

Dem hohen Werth der eigentlichen wissen-

schaftlichen Leistung des Vf.s tbun diese Bemer-

kungen keinen Abbruch.

Amsterdam. W. Brandt.

S. Aurelii Augustini Hipponiensis episcopi

epistolac rec et apparatu critico instruxit Al. Gold-

bacher. Pars 1. Praefatio. cp. 1—XXX- Pursll.

cp. XXXI—CXX11I. (Corpus scriptorum ecclcsiastico

rum latinurum editum consilio et impensis Acadcmiac

litterarum Caesareae Vindobonensis. Vol. XXXIlU-1

Wien, F. Tempsky (Leipzig, 0. Freytag). 1895 u. 91

125 u. 746 S. 8*. M. 3,60 u. 21,60.

Die Sitte, die Vorrede einer mehrbändigen

Ausgabe* erst zum Schluss auszugeben, ist in

der Regel freilich eine Unsitte. Diesen ball

hätte man aber doch als eine durchaus berech-

tigte Ausnahme gelten lassen sollen. Ich halte

cs für unmöglich, nach dem doppelten Maass*

stab des handschriftlichen Textes und dem nicht

minder wichtigen der Folge der Briefe eine

gründliche Behandlung des Verhältnisses der Ham

Schriften, deren mehr als 70 benutzt sind, zu

geben, ehe die neue Ausgabe vollständig ' or

liegt. Und dass der erste Fascikel so dünn an-

gelegt ist und die „Praefatio“ bereits im Titel

enthält, hätte man Goldbacher, auch nicht \or

werten sollen, da eben die Praefatio später g<-

sondert erscheinen und hier vorzusetzen sc,n

wird. Auf alle wichtigeren Fragen kann ich erat

nach Veröffentlichung der Praefatio finge

Zu jedem Briefe sind Siglen und genaue Bexeicü-

nung der 1 Iss. vermerkt. Wie aber mitunter nur

bemerkt ist „idem codd. qui in ep »

hätte sich noch oft durch ein „idem Codices

praeter . . .
“ oder „acccdunt . . .

“ v *c* au

sparen lassen. Es wäre aber überhaupt bcsse

gewesen, wenn G. durch Verwendung ‘,rl

Alphabete für die seltener benutzten Ibs.

Verwendung der gleichen Siglen für me*r*
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Hss. vermieden hätte. So ist der Gebrauch
mancher Siglen für die Pracfatio unmöglich ge-

worden, und dem Leser ist die Orientirung er-

schwert.

Die handschriftliche Grundlage der Ausgabe
ist eine sehr breite und sichere, was man daraus
sicht, dass sehr selten der l est auf Lesarten
von Hss., die nur die Maurincr benutzt haben,
gegründet ist. Für ep. XXVIM konnte nur eine
Hs. benutzt werden, aber die von den Mauritiern
benutzte, die nicht aufgespürt werden konnte,
giebt sehr wenig Neues für den Text. Für
ep. L.XXIX konnte keine Hs. benutzt werden.
Der Vaticanus, den die Mauriner nach ihrer An-
gabe benutzt haben, war nicht aufzufinden. Ep.
X( II A ist von G. zum ersten Mal herausgegeben.
\ nn den benutzten Hss. kommen mehrere fast nur
für den Briefwechsel mit Hieronymus in Betracht,
andere enthalten nur Excerpte. Die Excerptc
des Eugippius sind sorgfältig benutzt. Mehrere
Briefe des Paulinus von Nola waren bereits von
H.irtel nach augustiniseben Hss. und Hss. des
Paulinus, in die sie erst aus dem augusteischen
Urpus übertragen sind, edirt. Es wäre doch
«ohl zweckmässig, solche doppelte Ausgaben,
wie sk für einzelne Briefe des Hieronymus zu
erwarten sind, zu vermeiden.

Die Ausgabe gehört zu den besten Leistungen
es \ lener Corpus. Der Apparat, der mitunter

>on manchen Minntien ohne Schaden entlastet wer-
den konnte, ist übersichtlich und macht den Ein-
nick grosser Sorgfalt. Nicht nur auf Grund der

«an., sondern auch oft durch Emendation und durch
»t stets überzeugende Annahme von Lücken ist
je Konstitution des Textes sehr erheblich gefördert

II S Ti
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C. Schenkl und S. Brandt, auch gegen den
reichen Kommentar, mit dem in Pars I S. 89 ff.

das Gedicht des Licentius bedacht ist. Auch
für sprichwörtliche Wendungen vermisst man
ungern einen Hinweis auf sonstigen Gebrauch.
Dagegen sei ausdrücklich hervorgehoben, dass
die Nachweisung der Bibelzitate vollständig und
sehr genau, die Behandlung des Bibeltextes vor-
sichtig ist. Auf Einzelheiten werde ich bei Be-
sprechung der Praefatio zurückkommen.

Wilmersdorf b. Berlin. P. Wendland.

Philosophie.

G. Cordes, Psychologische Analyse der That-
sache der Selbsterziehung. [Sammlung von Ab-
handlungen aus dem Gebiete der pädagogischen Psy-
chologie und Physiologie, hgb. von H. Schiller und
Th. Ziehen. II. Bd., 2. Heft.] Berlin, Rcuthcr
& Reichard, 1898. 54 S. 8“. M. 1,20.

Es handelt sich bei Selbstcrziehung, beson-
ders aber bei der vorangehenden Sclbstbcobach-
tung, um einen so komplizirtcn seelischen Vor-
gang und ein, oft plötzliches, Zusammenschiessen
zahlreicher psychischer Vorgänge, um Berück-
sichtigung auch physischer Anlagen und Gescheh-
nisse, dass man die Selbstbeobachtung als eine

selbständige psychologische Erkenntnissquelle

vielfach angezivcifelt und sogar vollständig bei

Seite geschoben hat. Cordes möchte nun die

Unentbehrlichkeit dieser Selbstbeobachtung be-

weisen und vor Allem eine wissenschaftlich brauch-

bare Auffassung der einzelnen psychischen Er-

lebnisse anbahnen. Er geht genau vor und mit

einer Vorsicht, die das Vertrauen zur Lösung
der Schwierigkeiten verstärken muss. Eingehend

werden die psychischen Voraussetzungen der

Selbsterziehung geprüft in der Ordnung, dass

zunächst die Vorstellungen von der vorläufigen

Eigenart des eigenen psychischen Geschehens,

also dife Beeinflussung der eigenen psychischen

Vorgänge und der ihnen entsprechenden äusse-

ren Handlungen beobachtet werden; sodann die

Vorstellungen anderer böbergewertheten Artungen

des psychischen Geschehens, die die selbster-

zicherische Thätigkcit so zu gestalten haben,

dass die Einzel - Geschehnisse unserer höchsten

sittlichen Werthung entsprechen, dass wir also

das Bild dessen, was wir werden sollen, zur

Wirklichkeit machen; an letzter »Stelle wird der

Wille zur Selbstcrziehung geprüft. Nach Er-

ledigung der Voraussetzungen geht C. auf die

Vorgänge der Selbstcrziehung selbst über, bei

deren Besprechung er zum Zwecke einer über-

sichtlichen Anordnung die im praktischen Leben

üblichste Vertheilung der Begriffe auf ein intellek-

tuelles, ein Gefühls- und ein Willens -Gebiet als

Disponirungsgrundlage festhfilt, dabei aber voraus-

setzt, dass ebenso wie jene Voraussetzungsvor-

gänge auch die Selbsterziehungsvorgängc nicht
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unabhängig nebeneinander hergehen, sondern in-

einander überspielen, sich vereinigen, trennen,

durchkreuzen — kurz ein Ganzes bilden, in

welchem nur die Beobachtung, nicht aber die

Wirklichkeit eine Theilung vornimmt. Die Er-

gebnisse, die C. zieht, sind für den, der an die

Tbatsache und Möglichkeit der Selbsterziehung

mit ihm glaubt, stärkend, für diejenigen, die

daran zweifeln, meist beweiskräftig und für ge-

deihliche Pädagogik fördersam.

Coblenz. A. Matthias.

Schrift-, Buch- und Bibliothekswesen.

E. Kuhn und H. Schnorr von Carolsfeld,
Die Transcription (sic) fremder Alphabete.
Vorschläge zur Lösung der Frage auf Grund des

Genfer „Rapport de la Commission de transcription*

und mit Berücksichtigung von Bibliothokszwecken.

Leipzig, O. üarrassowitz, 1897. 15 S. 8°. M. 1,20.

Der Wunsch einer einheitlichen Umschreibung
aller nichteuropäischen Lautschriften kann mit dem
einer übereinstimmenden Maass- und Valuta-Nor-

mirung verglichen werden; Zweck ist die Er-

leichterung des geistigen, wie des materiellen

Verkehrs; der leichtesten Erreichung dieses

Zweckes gebührt die Palme. Der Hauptübcl-
stand besieht in der Anwendung von Zeichen,
welche die meisten Druckereien nicht besitzen,

und die Verringerung derselben auf das Mindeste
ist wohl höher anzuschlagen als die sprachwissen-
schaftliche Erörterung über das Verhältnis der
ursprünglichen oder stellvertretenden Schriftzeichen

(Buchstaben, Hauchzeichen, Tonzeichen, diakriti-

sche Zeichen aller Art) zu dem vorausgesetzten
Laute, welcher mitunter kaum durch Tonmittcl
wiederzugeben ist; es handelt sich ja hier um
die gesammte Litteratur

, nicht um praktische
Sprachkenntniss.

Das Umschreibungsproblem ist naturgemäss
im engeren Kreise der Orientalisten am fühlbar-
sten geworden, wie denn die vergleichende und
allgemeine Sprachwissenschaft aus demselben
hervorgegangen. Die gegenwärtigen maass-
gebenden Faktoren sind daher die Deutsche Mor-
genlandische Gesellschaft und eine Kommission
des Orientalisten-Kongresscs, zwischen denen die
Yb der Broschüre eine Vermittlung anstreben
und !• achgenossen zur Aeusscrung darüber ein-
ladcn, die gewiss nicht ausbleiben wird.

^er^n * Moritz Steinschneider.

Philologie und Litteraturgeschichte,

A. Räuber. Die Don Juan-Sage im Lichte bio
logischer Forschung. Leipzig, Arthur Georci
1899. 95 S. 8° mit 10 Tcxtfig. M. •*.

Die Schrilt besteht aus zwei ziemlich locke
verbundenen ungleichmassigen Theilen. De
grössere (S. 5— 63) gehört der Don Juan-Sagi

an, berichtet über ihren Ursprung, bringt eine

Uebersicht der betreffenden Dichtungen, streift

auch die hervorragenderen Beurteilungen der-

selben und berührt die musikalischen Verwertbun-

gen des nämlichen Stoffes. Hierauf folgt eine

Analyse des diesen Kunstwerken zu Grunde lie-

genden Don Juan-Charakters und dann (S. 41 —
63) das Scheibles bekanntem Sammelwerk „Das

Kloster“ entlehnte Lebensbild des Don Juan de

Maranna nach Prosper Mcrimee. In diesem

mittelalterlichen Typus findet der Vf. alle Grund-

züge ausgeprägt, die den zügellosen Lüstling bis

in die Gegenwart hinein kennzeichnen. Sage

und Dichtung schildern dieses Treiben, aber ver-

urteilen es. Und genau so ablehnend verhält

sich die Biologie zu dem in unserer heutigen

Lebensordnung geduldeten Missbrauch der ge-

schlechtlichen Beziehungen.' Entschiedener und

weitsehender als die Dichtung fasst die Biologie

das Geschlechtsleben in dessen Gesammtheit ins

Auge, stellt eine bestimmte Grenze zwischen

Erlaubtem und Unerlaubtem fest und weist die

Liebe als Mittel zum Gedeihen der durch Fort-

pflanzung allein möglichen Erhaltung der Gattung

auf. Die Forderungen der Biologie fallen mit

denen einer strengen Gesittung durchaus zu-

samtnen. Als Ausgangspunkt hat der Vf. den

Hauptsatz: „Jedem Manne ist von der Natur

ein Weib, jedem Weibe ein Mann gewährt;

nicht weniger, aber auch nicht mehr, denn mehr

ist ebenso gegen den Willen und die Ordnung

der Natur, wie weniger.“ Es soll sich dies auf

„die Thatsache der Zahlengleichheit der mensch-

lichen Individuen männlichen und weiblichen Ge-

schlechts zur Zeit der Reife“ gründen. Dem-

nach lebe für jeden Mann eine für ihn geborene

Jungfrau. „Es giebt gar keinen frauenlosen

Mann“, heisst es ausdrücklich: „es handelt sich

nur darum, dass die für einander Geborenen sich

auch erreichen.“ Dass es nicht immer dazu

komme, sondern die Unrechten aneinander ge-

rathen oder engere Verbindungen, wie sic die

Natur gewollt, überhaupt unterbleiben, ist theiis

Folge eigener Schuld und Unwissenheit, theiis

„Mitschuld des Staates, der in einer Art Lethargie

begriffen den Dingen in fatalistischer Ruhe“ zu-

gesehen. Hinfort habe die Gesetzgebung sich

zur Richtschnur zu machen, dass „jeder Mann

und jedes Weib, die körperlich und geistig dazu

berechtigt sind, zur Ehcschliessung verpflichtet

werden“; im Falle der Nichterfüllung der biolo-

gischen und staatsbürgerlichen Ebepflicbt seien

beide der Leistung einer entsprechenden Russe

zu unterwerfen. Das Fehlen eben dieser Be-

stimmung veranlasse und fördere die gescblec t

liehen Ausschweifungen. Auch jede Erleichte

rung zum Lösen des Ehebandes sei verwerf

f

weil ohnehin „nur ein Weib für jeden Mann

von der Natur vorgesehen ist“.
Wohlgemeint

ist dies Alles ganz unzweifelhaft, ob aber <tc

I

’j
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doktrinär schematischen Darlegungen des Vf.s
nach die von ihm bezweckte Ueberzeugungskraft
haben mögen, wird einstweilen dahingestellt
bleiben dürfen.

Helsingfors. Wilh. Bolin

578

Claudii Ptolemaei Opera quae czstant omnia.
Vol. 1. Syntaris Mathcmatica ed. J. L. Heil) erg.
I'ars I; 1.

1— VI. Leipzig, B. G. Tcubner, 1898. VI u.
ädh S. 8* mit I Taf. M. 8.

Dass sich der gelehrte Hgb. mit der Zu -

ganglichmaebang dieses Codex der Astronomie
ein überaus grosses Verdienst erworben hat,
darüber kann nur eine Stimme sein. Die an
*“ Mäntl'l" einer Editio princeps leidende Aus-
gabe von Simon Grynaeus (Basel 1 538 fol.) so-
«ohl als die in zwei starken Quartbänden (Paris
IS~) erschienene, leider mit ungenügenden
bpraehkamtmssen veranstaltete Ausgabe des
_

he Halma zählen heutzutage zu den grössten
Seltenheiten, so dass sic für den Privatbesitz g
nicht mehr zu beschaffen sind.

Von den zahlreichen Handschriften, welche
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cren Klassifiztrung die Prolegomena des 3. Ban-
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Venedig angesessene Bucb-
k ri

cchische
Oriii ,

“Stem er«heinen. - Das
ls

JI>- durch dun'

1 Symaxis wurde erst im
" nachmaligen Kardinal Johannes

Bcssarion (t 1472) nach halten gebracht, wo es
>on Georg Trapezuntius direkt, aber ebenfalls
ohne gehöriges Verständniss, ins Lateinische
übertragen wurde. Diese später von dem Kar-
dinal an Purbach und Regiomontanus mitgethcilte
L-cbersctzung, von Lucas Gauricus Venedig 1527
mit einigen Verbesserungen herausgegeben, ist für
die Feststellung des griechischen Textes zweifel-
los ohne jeden Werth. Dagegen wäre vielleicht
die Benutzung der Uebertragung Gerhards von
Cremona nicht eher von der Hand zu weisen ge-
wesen, als bis festgestellt war, ob nicht die ihr
zu Grunde liegende arabische Uebersetzung auf
einer griechischen Handschrift beruhe, welche
der Urbandschrift des Ptolemäus einige Jahr-
hunderte näher stand, als die uns erhaltenen
Codices des 9. Jh.s. Dass in solchem Falle aus
der schlechtesten lateinischen Uebersetzung
sich ursprüngliche Lesarten erschlossen und
Lücken unserer griechischen Handschriften mit
ziemlicher Sicherheit ausfüllen lassen, lehrt die
unter dem Titel Introductio Ptolemaei in Alma-
gesturn erhaltene Uebersetzung desselben Ger-
hard von Cremona, welche mir bei der Heraus-
gabe von des Geminos Isagoge zu zahlreichen
wesentlichen Tcxtcsverbesscmngen vcrholfen hat.

Freilich lag bei Geminos die Sache insofern
etwas anders, als die lateinische Uebersetzung
eine sehr alte Ueberlieferung darstellt, welche
gegenüber den uns erhaltenen lückenhaften grie-

chischen Handschriften, von denen die älteste

dem 1 4. Jh. angehört, schwer ins Gewicht fallen

musste.

Bei der Vortrefflichkeit der Textüberliefe-
rung des Ptolemäischcn Werkes hat sich H. der
Mühe der angedeuteten Nachforschung vermuth-
lich ohne grossen Schaden für seine Ausgabe
entzogen. Dagegen muss ich cs lebhaft be-
dauern, dass er sich der Arbeit überheben zu
dürfen glaubte, das Verdienstvolle seines Unter-
nehmens

. durch Hinzufügung einer lateinischen

Uebersetzung zu krönen. Ohne diese Zugabe
erscheint mir die Benutzung des Ptolemäischcn

Werkes für Astronomen, welche sich für die

Geschichte ihrer Wissenschaft interessiren, so

gut wie ausgeschlossen. Ich meine, dass der

Philologe sich bei Herausgabe derartiger Werke
des Alterthums in den Dienst der Astronomie

stellen muss. Die Anzahl der Kachgenossen,

die ihm seine Mühe lohnen, ist überaus be-

schränkt.

H. glaubt den Text der Syntaxis mit Hilfe

der von ihm herangezogenen Handschriften in

der Gestalt wiederhcrgestellt zu haben, in wel-

cher er den Alexandrinischen Gelehrten ungefähr

im J. 500 n. Chr. Vorgelegen hat. Ich muss

gestehen, dass diese Festlegung auf ein bestimm-

tes Jahr für mich etwas licberrascbendes hat.

Mindestens wäre eine Andeutung erwünscht ge-

wesen, was wohl den in solchen Dingen wohl-
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bewanderten Hgb. zu der Annahme veranlasst,

dass der Urtext des Ptolemäus in wenig mehr

als drei Jahrhunderten so wesentliche Verände-

rungen erfahren habe, dass man sich bei der

Feststellung des Wortlautes auf ein bestimmtes

Jahr, oder wenigstens Jahrhundert, beschränken

müsste. Das von Omont über den in erster

Linie zu Grunde gelegten Parisinus saec. IX ab-

gegebene Unheil, dass dieser den ägyptischen
Schriftcharakter zeige, kann doch wohl für die

behauptete Festlegung des Textes auf das Jahr

500 n. Chr. nicht ausschlaggebend sein. M. E.

genügt es, einen Text herzustellen, welcher dem
ursprünglichen Wortlaut des Ptolemäischen Werkes
so nahe wie möglich kommt. Dass dieses Ziel

vom Hgb. durch sachverständige Benutzung der

trefflichen Hilfsmittel thatsächlich erreicht worden
sei, darüber kann bei der anerkannten Meister-

schaft, welche sich H. auf dem schon so oft mit

Glück betretenen Gebiete der griechischen Mathe-

matiker errungen hat, wohl kaum ein Zweifel sein.

Dresden. C. Manitius.

Henry A. Sanders, Die Quellcncontamination

im 21. und 22. Buche des Livius. Berlin,

Mayer & Müller. 1898. XII u. 149 S. 8°. M. 3,60.

Zur Beantwortung einer vielumstrittenen Frage
wird hier ein recht beachtenswerihcr, wenn auch
nicht in jeder Beziehung einwandfreier Beitrag

geboten. Hat Livius in der dritten Dekade 9eine

Vorlagen in der Weise ausgeschrieben, wie sie

seiner Zeit H. Nissen für die vierte und fünfte

Dekade und noch weit über diesen Bereich hin-

aus als maassgebend hinstellte oder nicht? Hat
er insbesondere im 21. und 22. Buche Polybius
überhaupt benutzt oder nicht, und wenn erstcrcs
geschah, war die Benutzung eine mittelbare oder
unmittelbare? Der Vf. verneint die erste Haupt-
frage und entscheidet sich, was die zweite an-
langt, für unmittelbare Benutzung, m. E. beider-
seits mit gutem Grund. Eingehende Sach- und
Litteraturkenntniss tritt durchgchends zu Tage.
Die auch für diesen Gegenstand sehr bedeut-
samen Ausführungen von H. Peter (Gesch. Litt,
d. röm. Kaiserzeit) hat der Vf. allerdings noch
nicht benutzen können, da die beiden ersten Ab-
schnitte der Schrift (Allg. Einlcitg S. 1— 18,
und : Die durch Zusätze erweiterte verlorene
Epitome Livii, S. 1 8 51) als Münchener Disser-
tation gleichfalls bereits im

J. 1897 erschienen
sind. Im zweiten Abschnitt erscheint mir u. a.
besonders interessant der versuchte Nachweis,,
dass jene Epitome bereits viel früher entstanden
sei, als man bisher annahm; schon Valerius Maxi-
mus habe sie benutzt. Auch sonst wird über
ihre vermuthlichc Beschaffenheit, ihre Benutzung
durch die Späteren und über Auszüge, die wie-
der aus ihr gemacht worden sind, viel An-
sprechendes gegeben. Nachdem dann im dritten
Abschnitt (Die übrigen Quellen, S. 51—65) das

Feld gewissermaassen vollends abgeräumt wor-

den ist, wendet sich der Vf. im letzten und aus-

führlichsten (S. 66— 145) dazu, die polybiani-

schen Bestandtheile im 21. und 22. Buche des

Livius auszusondern und zugleich die anderen

möglichst nach ihrer Herkunft zu bestimmen, —
nicht ohne in letzterer Hinsicht nach meinem Ein-

druck allzusehr in die Bahnen derer einzulcnkcn,

denen er sonst entgegentritt. Und mag der eine

Hypothesenbau in dieser, der andere in jener

Beziehung etwas haltbarer sein , so hat schliess-

lich die sachliche Kritik doch immer noch ihre

eignen Wege zu gehen. Den Schluss der Schrift

bildet ein Register der Autoren mit Stellenver-

zeichniss (S. 146— 149).

Dresden. O. Meitzer.

Rudolf Krauss, Schwäbische Litteraturgcschichte

in 2 Bänden. !. Bd. Von den Anfängen bis ins

19. Jahrh undert. Freiburg i. B., J. C. B. Mohr (Paul

Siebeck), 1897. XII u. 431 S. 8*. M. 7.

Die Besprechung dieses Buches ist eine wenig

erquickliche Aufgabe, zumal für den Landsmann.

Bächtolds Schweizerische Litteraturgcschichte zeigt

als klassisches Muster, wie eine Provinziallitte-

raturgeschichte auszusehen hat, welche weitere

Kreise in die Hand nehmen sollen, und die zu-

gleich die Wissenschaft fördert. Der Vf. hat

sich nun wohl in manchen Beziehungen Bächtald

zum Vorbild genommen, aber der Werth seines

Buches ist doch nur massig. Er mag ernstliche

Mühe auf sein Buch verwendet haben, aber für

die Aufgabe, welche durch den Gegenstand ge-

stellt ist, reicht die verwendete Zeit und Arbeit

doch nicht aus. Wollte Krauss auch auf wissen-

schaftliche Bedeutung seiner Litteraturgcschichte

verzichten und nur ein Buch schaffen, das im

guten Sinne populär ist, so müsste er auch hierzu

beträchtlich tiefer in den Stoff eingedrungen sein

und diesen selbständiger verarbeitet haben.

Einzelne Stücke des Buches machen den Ein-

druck einer Darstellung, die fliessende Sprache

mit gesundem Urtheil verbindet und, wenn sie

auch nicht selten der Oberfläche unangenehm

nahe bleibt und die Quellen sehr deutlich ver-

räth, doch als befriedigend bezeichnet werden

könnte. Andere Theile, und dazu gehört die

Darstellung der vorreformatorischen Zeit las*

durchweg, sind von beträchtlich geringerem

Wcrtbc. So kann das Ganze nicht als gelungen

bezeichnet werden, wenn man auch ausdruckhc i

des Vf.s Eifer und seine Verdienste für cinzene

Theile anerkennen mag.

Den geographischen Rahmen hat sich Kr. so

gesteckt, dass er das württembergische und *s

bairische Schwaben und das Württemberg181
'

Franken einschliesst. Dagegen lässt sieb

manches einwenden, aber ich möchte nicht ar

über mit ihm rechten, denn jeder Eintbei ung,

welche man auch wählen mag, stehen Beden en
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entgegen. Die Vertbcilung des Stoffes auf die
beiden Bände ist offenbar im Anschluss an Bäch-
totd gemacht, bewähren wird sie sich kaum.

Die vorderen Abschnitte des Boches sind die
schwächsten, hier hat der Vf. besonders rasch
und obenhin gearbeitet. So widerfährt es ihm,
dass er nicht nur solche Fragen, welche ernst-
liche philologische Kenntnisse voraussetzen, ver-
kennt, sondern auch über andere ihm näher
liegende Punkte mit unbestimmten Worten weg-
geht, und dass er bei einer Inhaltsanalyse, die dem
nächsten besten Lehrbuche zn entnehmen war, den
Hauptpunkt unter den Tisch fallen lässt. Gleich die
einleitenden Angaben über Schwaben und Ale-
mannen enthalten allerlei Ungenaues und Unrich-
tiges und lassen die richtige Orientirung ver-
mssen. Was über den Volkscharakter der
Inateren und heutigen Schwaben gesagt ist,
scheint mir von zweifelhaftem Wertbe. G Rü-
»di», auf den sich der Vf. hier bezieht,' war
mn gutem Grunde vorsichtiger. Die breite und
emphatische Ausführung über die Schwaben als
•potenzirte Deutsche“ wird man ausserhalb der

Grenzpfähle mit Lächeln lesen.
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• • • fhenstmann zu Aue d. h.
••ernau bei Rottenburg (S. 34),

übrigens ist die Lokalisirung in Obernau durch-
aus nicht unangefochten, neuerdings ist die Ver-
mutung aufgetaucht, dass Eglisau i. d. Schw
des Dichters Hcimath sei (S. 396, folgt Zitirung
von Schuhes Aufsatz). - Beim Gregor Hartmanns
begegnet dem Vf., dass er wohl die durch die
Römer vollzogene Wahl zum Papst nennt, aber
den göttlichen Befehl und das Wunder mit dem
Fische auslässt. - Freidanks Bescheidenheit soll
auf schwäbischem Boden erwachsen sein (S. 44),
Heinrich von Beringen soll sich durch seine
Sprache als Schwabe ausweisen (S. 58)!

Mit Humanismus, Reformation und Renaissance
wird Kr.s Buch ernstlich besser. Wohl sagt mir,
was über diese drei Faktoren im Allgemeinen
gesagt ist, nicht sonderlich zu, wohl ist der Vf.
z. Th. noch zu wenig selbständig, aber je weiter
er in die Zeiten einrückt, wo eine grössere Zahl
mittlerer und kleinerer Geister zu verzeichnen
sind, um so mehr gewinnt seine Arbeit an Ver-
dienst. Wohl kann man in Heyds Bibliographie
das Meiste zusammensuchen, aber man wird doch
gerne bei Kr. die wichtigsten Notizen zusammen-
gestcllt und die litterarischen Erscheinungen
Schwabens in einen gewissen zeitgeschichtlichen
Rahmen gestellt sehen. Geht das Urtheil auch
hier nicht immer sehr tief, so ist es doch gesund
und billig. Bei Steinhöwe! und Nie. Krischlin
scheint Strauchs bezw. Scherers Text in der
Allg. D. Biogr. noch zu deutlich durch. Statt
solcher wörtlichen Abhängigkeit wäre Strauchs
maassgebende Darstellung sachlich mehr auszu-
nützen gewesen. Uebcr die Universität Tübin-
gen wäre an verschiedenen Stellen Besseres zu
sagen. Damit, dass manches von dem Gesagten
landläufig ist, ist es doch nicht weniger schief.

Und was ist die Universität für das württem-
bergische Kranken? — Von den Anfängen der
klassischen Litteratur an befriedigen die Partieen

am meisten, über welche noch keine eingehen-
deren Monographien vorliegen. Wo es solche

giebt, da hat dem Vf. wieder vielfach die Zeit

gefehlt, sie so gründlich zu verarbeiten, wie zu

wünschen wäre. Dass Kr. den ganzen Schiller

für seine schwäbische Litteraturgeschichte be-

ansprucht, wird man begreiflich finden. Ob in

Schillers Heimatli weitere Kreise, die ihren

Dichter genau kennen, von Kr.s Darstellung be-

friedigt sind, ist mir nicht gewiss. Nach dem
Klassizismus behandelt ein Schluss -Kapitel die

schwäbische Dialektdichtung. Wo der Vf. hier-

bei sprachliche Kragen streift, da macht sich

wieder Mangel an philologischen Kenntnissen bc-

merklich.

Wie die späteren Thcile des Buches gegen-

über den früheren beträchtlich gewonnen haben,

so ist auch Aussicht, dass der geplante zweite

Band Erspriesslichcs leistet, wenn ihn der Vf.

nur gehörig ausreifen lässt.

Noch einen Wunsch zur Ausstattung: wenn
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im Text nicht gerne verschiedene Typen zur

Hervorhebung benützt werden, so sollten die

erstmals auftretenden Namen wenigstens wie in

den Noten gesperrt werden. Die Seitentitel er-

setzen nicht alles.

Tübingen. K. Bohnenberger.

Antoine Thomas, Essais de Philologie franyaise.

Paris, Bmile Bouillon, 1898. VIII u. 441 S. 8».

Fr. 7.

Der vorliegende stattliche Band enthält 20

Aufsätze (S. 1 — 203), 100 etymologische Unter-

suchungen (S. 205—401) und einen Anhang

über einige italienische Wörter französischer Ab-

stammung (S. 402— 408). Dazu kommen dann

noch zwei Seiten Nachträge und ein vollständi-

ger lexikalischer Index von 62 Spalten, der dem

Leser sehr gute Dienste leistet. Weitaus das

meiste batte Thomas allerdings schon früher ver-

öffentlicht, und zwar grösstcntheils in der Romania.

wo es den Fachgenossen natürlich nicht entgangen

ist, zum Tbeit aber auch in den Annales de la

FacvUt! des Lettres de Bordeaux, in den Annales

du Midi, in der Revue Ceitique

,

in den Annales

Je geograpkie und in der Reime encyclopedique

Larousse, sodass sich darunter noch manches

für den deutschen Leser Neue finden dürfte.

Völlig neu und zum ersten Mal gedruckt sind

etwa 10 etymologische Untersuchungen, der Auf-

satz über die Unterschrift der Königin Anna von

Russland (der Mutter Philipps I-, Königs von

Frankreich), und der Anhang. Dieser letztere

handelt, nach einer kurzen Einleitung über fran-

zösische Lehnwörter im Italienischen überhaupt,

der eine Liste von Ausdrücken aus dem täg-

lichen Leben, die das Italienische dem Franzö-

sischen entlehnt hat, beigegeben ist, von den

Wörtern celone, ceserina und moslavoliere, die in

ebenso interessanter wie wahrscheinlicher Weise
auf die Städtenamen Ckdlons, Gacdir (= Algier,

durch Vermittelung des französischen jaseran)

und Mostierviliers (jetzt MonliviUiers , nahe bei

Le Havre) zurückgeführt werden. Die drei

Wörter sind einem Inventar der Familie Pucci

aus d. J.
1449 entnommen. — Der zum ersten

Mal gedruckte Aufsatz (S. 159— 165) sucht nach-

zuweisen, dass die auf eine Urkunde Philipps I.

vom
J.

1063 in cyrillischen Buchstaben ge-

setzte Unterschrift der Königin Anna durch Ana
reina zn transkribiren und als französisch (nicht

lateinisch) aufzufassen sei. Das auslautende a in

beiden Wörtern ist ja nicht auffällig, angesichts

der vielen übereinstimmenden Schreibungen des

Lamspringer Alexius. Nur in einem, aber ganz

nebensächlichen Punkte kann ich dem gelehrten

Vf. nicht beistimmen. Um nämlich zu erklären,

dass Ana (bezw. Aue) bloss mit einem « ge-

schrieben, die Nasalität des Vokals also graphisch

nicht ausgedrückt ist (was an und für sich kei-

neswegs auffällig wäre, findet man doch z. B.

ane = anate, ante = aniraa zu jeder Zeit in

französischen Hss.), behauptet Th., dass die Na-

salirung überhaupt erst im 1 1. Jh. eingetreten

sei und das Rolandslied noch garde, marcke mit

France, demande usw. assoniren lasse. Dass die

erwähnten Assonanzen in der Oxforder 11s. des

Roland zu lesen sind, ist freilich nicht zu leugnen,

aber die Kritik erklärt sie einstimmig als Ko-

pistenfehler, da man allgemein annimmt, dass

wenigstens die Nasalirung der Vokale fl und t

im 9. Jh. vollzogen war. — Zum Schluss möchte

ich noch auf den Aufsatz hinweisen, den Th. bei

Anlass der Wahl Gaston Paris’ zum Mitglied

der französischen Akademie geschrieben hat

(S. 193 203). Die Verehrer des französischen

Meisters , die ja- auch in Landern deutscher

Zunge zahlreich sind, werden die warm empfun-

dene und lebenswahre Schilderung mit Freuden

lesen, obwohl ja natürlich die Verdienste und

Leistungen Gaston Paris' auf den wenigen Sei-

ten nur theilweise gestreift sind und unmöglich

erschöpfend dargestcllt werden konnten.

Jena. W. Cloetta.

Geschichtswissenschaften.

Erich Brandenburg, Moritz von Sachsen.

I. Bd.: Bis stur Wittenberger Kapitulation

(1547). Leipzig, B. G. Tcubner, 1898. VIII u.

557 S. 8° mit Titelbild- M. 12.

Der Vf. hat während der letzten Jahre bereits

eine ganze Reihe von Vorstudien zu dieser Bio-

graphie an verschiedenen Stellen veröffentlicht-

Sie lassen die breite Grundlage seiner Arbeit

erkennen und verbinden sauberste Detailkriuk

und Präcision des Urtheils, beides Dinge, c

sich auf dem Gebiete der Aktenforschung des

16. Jh.s nur durch angespannte Ucbung zur

Sicherheit ausbilden lassen. Für sein grosses

Werk hat Brandenburg das ganze der Kanzlei

Moritzens entstammende Aktenmatcrial, ‘ 35 1

Dresdener Hauptstaatsarchive beruht, danchen

auch die Archive zu Weimar und Marburg, s\ste

matisch durchgearbeitet: dieses Material lst c

demnächst auch unmittelbar vorzulegen m ' e

Lage, da er im Aufträge der Kgl. Büchs. M
mission für Geschichte die Bearbeitung der

und Briefe des Kurfürsten Moritz übemommc

hat lind bereits in diesem Herbst mit 1 er

öffentlichung beginnen wird. So geht ma*

die Lektüre dieses ersten Bandes seiner

graphie in der Zuversicht, dass man

dem festen Boden solidester Forschung c«

wird. Man sieh, sich in
>

Zuversicht

nirgends getäuscht, wenn man mit lcr
.

zu Ende !st. Während es nach dem ettant,

sehen Buche K. A. v. Langenns (1841) un

den Studien G. Voigts über Moritzens An - 8

und seine Haltung im Schmalkaldisc en

(1876) immer noch an einer brauchbaren
Bing i
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höheren Stiles fehlte, ist nunmehr durch Br. ein

rühmlicher Anfang gemacht worden, diese Lücke
auszufüllcn. Um cs gleich zu sagen, ist sein Buch
eine der lehrreichsten und gediegensten mono
graphischen Darstellungen zur Reformalionsge
schichte aus neuerer Zeit, mit deutscher Gründ-
lichkeit gearbeitet, wenn auch nicht glänzend, so
doch gut geschrieben, getragen von einer strengen
Einheitlichkeit in Komposition und Auffassung:
es verräth einen umsichtigen und kenntnisreichen
Arbeiter auf dem Gebiete der Reformations-
gescbichtc

Das Buch ist nicht gerade das Muster einer
Biographie im eigentlichen Sinne; da hätte es
schon mit Rücksicht auf die folgende Akten-
edition manchmal einer strafferen Zusammen-
fassung des ermüdenden Details diplomatischer
Vdleitäten bedurft; da hätte die gestaltende
Hand die grossen Züge mit einer eindrucks-
volleren Lebendigkeit herausarbeiten müssen.
Aber die Absicht Br.s geht auch weniger auf ein
Kunstwerk als auf eine wissenschaftliche Leistung
um erschöpfender Aufarbeitung des Stoffes. Was
er schreibt, ist Biographie auf der einen und
I emtorialgeschichte auf der andern Seite, Kr
5a“ *icb ausdrücklich zwei Ziele: den Charakter
“c ' ie einzelnen Handlungen des Kurfürsten

,

zu 'erstehen und die Bedeutung seines
Wirkens für Deutschland und für Sachsen zu
bestimmen. Naturgemäss bat dieser erste bis

A
J

U!*an8 des Schmalkaldisehen Krieges
reichende Band mehr noch das erste als das
«cue Ziel im Auge, er muss für die Auffassung

noch r,
E
?
Ucheidende bringen. Man hat

Moritz

^ C
T

dc" F
*;
h,cr begangen zu glauben,

.

5VCh°" bei scinem Regierungsantritt

meist

Ser Staa*smann u"d diplomatischer Rechen-

Urs R T
St

a
nR

,

an£eS gewesen. Dagegen sucht

der Hanf
Ln,w,Vklune des Charakters an

indem cs j
uelica verständllch zu machen;

Aktionen
',
er beurtheilung der einzelnen

°Cn von den Früheren abweicht, gelangt
DSVrhztlrsrrlcwL- « I .

'auch
" •««cren aoweicbt, gcla

'®s.««TwÄf
e Analyse des He,den

Helden
knÜpf‘ Br die G«tait seines

TerritorialnolVit
Temlonalges<:hichte an. Die

tos vonüu
•' d

,

CS “'beninischen Sachsens wird

Ceä un "rCh den Gc^ns;lta - ''er

Theilung ron ?4

S

x e
mra'

; musstc doch «hon die

»‘erden, da sie d‘ ir'lf .

<^ ueIle: 3teter Reizungen

erhalten
h um i

' mbeit des Landes dergestalt
9 kCi" Thci'gebiet ohne das

Hink X'n

,
k0
r- Und auch in dev Keichs-

aader, 1™

l

** ^den Linien sofort auscin-

^tapfer sündi«

k

rfUrSt,ichen Ernesliner als Vor-
teile, dort di

C ‘an®tokrat,scbcr 7'endenzen im
bebcu Dienst

C

ir

UrSl l

^len -Beniner im einträg-

thik: und w :

a
.

,S®r,ichcr
.

unt^ habsburgischer
Rckhc v jr . a

'e
.^

e
..

er P°bt*schc Gegensatz im
Ch dieser durch das Ereignäss

der Reformation vertieft, nun erst in schneidender
Schärfe herausgearbeitet. Noch viel mehr als
bisher musste sich nunmehr auch die Richtung
der beiderseitigen Territorialinteressen wider-
sprechen. Nicht nur in der Frage nach dem
Schicksal der drei Landesbisthümcr, von denen
Naumburg dem Schutze der älteren. .Merseburg
dem der jüngeren Linie, Meissen aber beiden
gemeinsam unterstand: darüber hinaus stiessen
auch in den Stiftern Magdeburg und Halbcrstadt
die Expansionsbestrebungen beider Linien feind-
lieh aufeinander. Mit welchen Kräften das alber-
tinische Sachsen in diesen Wettbewerb eintrat,
hat Br. in seinem 2. Kap. „Das Reich und
Sachsen 1541“ durch einen Abriss sächsischer
Verfassungs-, Verwaltungs- und Wirtschaftsge-
schichte aufgezeigt. Mit Umsicht und Glück löst
er hier die Aufgabe, die innerlichen Kräfte dieses
Staatswesens auf jenen in enger Wechselwirkung
stehenden Gebieten, zumal da, wo sie die Ent-
faltung nach aussen bestimmen, als eine indivi-

duelle Potenz zu entwickeln; vielleicht steigt die
Darstellung zuweilen (z. B. S. 118 Verhandlungen
über den Münzfuss) gar zu tief für das biogra-
phische I heina in das Detail hinab.

Auch in der in demselben Kapitel befindlichen

Uebersicht über die Entwicklung der Reformation
und der deutschen Politik bis 1541 holt Br. sehr
weit aus und legt manche Verhältnisse in einer

Breite und Selbständigkeit an, wie sie 2 ur Ein-
führung in sein Thema nicht unbedingt erforder-

lich gewesen wären. Es verräth eine leichte

Inkongruenz in der Komposition, wenn die

Seiten 76— 100 ebensogut in der Biographie eines

andern bedeutenden Fürsten aus diesem Zeitalter

hätten stehen können. In dieser durchweg klar
%

und sicher geschriebenen allgemeinen Einleitung

scheint mir u. a. das Urtheil auf S. 88 f. über die

Bedeutung des Bauernkrieges «auffallend: „Von
jetzt an zwang jeder (?) Landesherr seine Unter-

thanen zu glauben wie er; die Gefahr einer

Auflösung der Nation in protestantische Bauern
und Handwerker auf der einen, katholischen Adel,

katholische Kaufmanns- und Bildungsaristokratic

auf der andern Seite war vermieden.“ Diese

Gefahr hat m. E. niemals bestanden. Selbst

wenn man den immer bedenklichen Weg solcher

hypothetischen historischen Urtheile betreten will,

so kann ich die Möglichkeit der hier gezeigten

Perspektive nicht zugeben, weil es an fast allen

sicheren Voraussetzungen dazu fehlt. Dass die

Ausdehnung des siegreichen Bauernaufstandes

über das ganze Reich im konkreten Fall un-

denkbar gewesen wäre, davon will ich ganz ab-

schen. Br.s Anschauung aber setzt einen in so-

ziale Gruppen atomisirten deutschen Einheitsstaat

voraus, der niemals bestanden hat. Und wenn

manche Betrachtungen der Reformationsgeschichte

mit diesem Begriff bewusst oder unbewusst ope-

riren mögen, so liefert gerade Br.s eigenes Buch
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als eine vortreffliche Territorialgeschichte einen

Beweis dafür, dass nicht in den einzelnen Klassen

der Gesellschaft, sondern in den geschlossenen

individuellen Kräften der Territorien jeden Ranges

die Summe der politischen Kraft und damit der

Kern des historischen Lebens in diesem Zeitalter

ruht. Und weiterhin setzt die Behauptung Br.s

eine prinzipielle innerliche Verwandtschaft der

Reformation mit gewissen sozialen Gruppen und

deren Tendenzen voraus, die sich aus den Quellen

nichts weniger als beweisen lässt; inan wird sich

dabei an die Einwendungen erinnern, die Ranke
einmal, in seinem Nachruf auf G. G. Gervinus

(Hist. Ztschr. 21 , 140), gegen dessen Einfall

von der Verkörperung der Monarchie im Luther-

thum, der Aristokratie im Calvinismus, der De-
mokratie im Puritanismus erhoben hat. Der
Geist der gereinigten Form des christlichen

Glaubens, wie er sich damals in der lutherischen

Reformation darstellte, war doch zu stark und
zu universal geartet, als dass er sich bleibend

mit einzelnen Schichten der sozialen Gliederung
des Volkes hätte koalisiren können.

In die von Br. gezeigten Voraussetzungen
der Weltlage einerseits und der albertinischcn

Hauspolitik andrerseits tritt die Persönlichkeit

Moritzens hinein. Man fragt ja für die individuelle

Entwicklung gern nach den Eltern. Hier ver-

heissen sie kaum einen grossen Sohn: der mit

ein paar Aemtern abgefundene Herzog Heinrich,

der in einem trivialen Stillleben seine Tage ver-
bracht hat und, als er nach dem l'ode seines

Bruders Georg eine Rolle spielen soll, körperlich
und geistig ein abgelebter Greis ist, neben ihm
die viel jüngere Frau, unbefriedigt in der Enge,
herrschsüchtig und intrigant, nur aus unruhiger
Berechnung zur neuen Lehre hingewandt. Die
ganze Jugend Moritzens, in ärmlich gebundenen
\ erhältnissen, ist eine Schule der Unaufrichtigkeit
und Intrigue. Seine Erziehung wird zwischen
den konfessionellen Parteien förmlich hin- und
hergeschoben; kein Wunder, dass er aus den
wechselnden Eindrücken der Jugendjahre nur die
religiöse Gleichgiltigkeit mitbringt, die ihm sein
Leben lang eigen bleibt. Als der schon regierungs-
unfähige Vater das Erbe antritt, sucht die Mutter
den Sohn zurückzudrängen: da geht dieser eigene
Wege, aus dein ganzen Elend um! zugleich aus
dem kindlichen Gehorsam hinaus. Er schliesst sich
dem Landgrafen Philipp an, wohl dem einzigen
Manne, dem er zeitlebens eine herzliche Zuneigung
bewahrt: eigenmächtig und heimlich vor seinen
Eltern vollzieht er die Verlobung mit Philipps
1 oebter und vermählt sich mit ihr trotz des
elterlichen Verbotes, sich offen von den Seinen
lossagend. Der folgende Eamilienzank ist ebenso
widerwärtig wie die leeren Formen der schliess-
liehen Versöhnung; noch während ein unwürdiges
I reiben raffenden Eigennutzes sich um das Sterbe-
lager seines Vaters drängt, eilt der mit der Ver-

tretung beauftragte Sohn wieder nach Hessen

zurück. Gleich darauf (August 1541) wird er

zur Regierung berufen. Welchen Charakter musste

die albertinische Politik annchmcn, nachdem das

Land zum Protestantismus hinübergeführt worden

und ein einem Haupte der SchmalkaUlcncr eng

verbundener Fürst an die Spitze getreten war*

Der zwanzigjährige junge Mann, der nun sein

eigener Herr ist, scheint persönlich ohne religiöses

oder überhaupt geistiges Interesse, ohne Neigung

für die Geschäfte, ohne feste politische An-

schauungen und Ziele; auch am Hofe Philipps hatte

er eben damals, nach der Doppelehe, nur die für

ihn gefährliche Lehre kennen gelernt, dass cs die

einzig richtige Politik sei, sich mit dem Kaiser

in profanen Dingen zu vertragen. Wo er in

den ersten Jahren persönlich hervortritt, verräth

er ein eigenwilliges Selbstbewusstsein, er handelt

nach dem Impulse des Augenblicks und nimmt

es mit dem rasch gegebenen Worte hinterdrein

nicht genau, ein Sanguiniker, leicht erregt und

bestimmbar, dem das Schwert locker in der

Scheide steckt; als es ihn fort aus den Augen

der ihn beaufsichtigenden klugen Räthe in den

Türkenkrieg von 1542 treibt, ist seine hitzige

Tapferkeit zuin ersten Mal in ihrem Element.

Bei diesen noch aus der katholischen Zeit stam-

menden Räthen liegt die Entscheidung, zumal

bei dem einflussreichsten von ihnen
,

bei Georg

von Carlowitz. In den ersten drei Jahren der

neuen Regierung ist er der leitende Wille in der

Politik. Seine religiös * politischen Uebcrzeugun-

gen gipfeln in dem Gedanken der Religionsver*

glcichung durch fürstliches Machtgebot; etwa

nach dein Muster Joachims von Brandenburg

eine kaiserliche Bestätigung der landesfürstlichen

Kirchenordnung zu erlangen war seine Meinung.

Nichts lag ihm daher ferner, als in die Bahnen

einer spezifisch protestantischen Politik cinzu-

lenken; statt des Anschlusses an die Schmalkal-

dencr forderte er Neutralität für den Fall eines

grossen Rcligionskriegcs. Unter seinem Einfluss

stellte sich Moritz endgiltig auf den Standpunkt,

dass sein Vater aus dem Schnialkaldischen Bunde

ausgetreten sei; er lehnte den Wiedereintritt ab

und liess keinen Zweifel darüber, dass er an

der abwartenden Stellung zwischen den Parteien

tcstzuhalten gedachte. Geschickt benutzte ( arlo-

witz dabei die zwischen Moritz und seinem

Vetter, dem Kurfürsten Johann Friedrich, aus-

brechenden nachbarlichen Händel, vor allem in

der Entscheidung über die Landesbisthümer.

[Der Widerwille des mcissnischcn Adels g eS'
n

die kursächsischc Einsetzung Nikolaus von Atns

dorfs in das Bisthum Naumburg dürfte aber nie it

mit dem Satze Br.s (S. 185) zu motiviren sein:

„Und war cs nicht eine schwere Gefahr auc

für die materielle Stellung des Adels. " enn

man, wie es der Kurfürst hier tbat, die Bise <' -

stöhle des Landes mit bürgerlichen I lieologen
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besetzte?“ Amsdorf gehörte vielmehr selbst

einem iin 15. Jh. ins Meissnische übergesiedelten

Adelsgcschlcchte an, und dieser Umstand war

sogar mit Rücksicht auf die Bischofswahlstatuten

bei seiner Erhebung in Betracht gekommen.]

Bekanntlich führte der Streit um die gemeinsame

Schutzbcrrscbaft über das Bisthum Meissen in der

Wurzener Fehde sogar bis an die Grenze des

offenen Krieges. Wohl gelang es dem Land-

grafen, den Ausbruch durch sein schnelles Ein-

greifen zu verhindern, aber «len auf beiden Sei-

ten angcsarainelten Groll vermochte er so wenig

za beseitigen, wie den Einfluss von Carlowitz

durch den eigenen zu verdrängen.

So vollziehen sich die Anfänge Moritzens

ganz in der Abhängigkeit von seinen Rüthen.
Wohl zeigt er, fern von den Dresdener Ein-

flüssen, z. B. während des Türkenkrieges, «len

Schmalkaldencrn ein willigeres Entgegenkommen.
Aber auch nach der Rückkehr bleibt Carlowitz
der erfahrene Lehrmeister, Moritz der Schüler,
der wohl manchmal seinen Kopf durchsetzt,
im Ganzen aber sich der überlegenen Ein-
«cht unterordnet. Der Grundgedanke seiner
Politik seit 1542 ist: Sicherung der Reformation
und Säkularisation im Lande, ausgreifende Terri-
torialpolitik in den benachbarten Stiftern, beides
nicht im Anschluss an die Schmalkaldcner, son-
dern im hinverständniss mit dem Kaiser. Viel
stürmischer als sein Meister, mit einer naiven
Begehrlichkeit drängt er voran; so wenn er An-
•ang 1543 «lern Kardinal Granvella Anträge
macht, die auf nichts Geringeres hinauslaufcn,

r* »v>®r geistliche Fürstentümer des Reiches
einen einfachen Reiterdienst zu gewinnen“,

0 ' er wenn er bald darauf die Nothlage Ferdi-
nmds im I ürkenkriege dadurch auszubeuten
* l

' dass er tür seine Unterstützung bescheiden

.

cn I fandbesitz der Obcrlausitz verlangt. Glück
er damit nicht. Bei der ersten persönlichen

Führung mit Kaiser Karl besteht der Ertrag

.

er *lir c,ncn Mann wie Moritz gefährlichen
un| .lussichtsloscn Vollmacht, eine Vermittlung
**säcien den Schmalkaldcnern und Heinrich von
«raunschweig zu versuchen; in dem Dienst-^ Cr dcn ^ranzösischcn Feldzug

r des Speircr Reichstages abschliesst,
crnnrnm er nu|> Verpflichtung ohne Gcgen-

cr

lln
Kcn zu erlaogen. Zum ersten Male wird

kim-V -i

Cr Verlegenen habsburgischen Staats-

baltiMi 'ki

r
.

Vürt^e^ t - So lange der Frieden cr-

Zu bieten'

^ ^at der Albertiner eben nicht viel

lijn
*** ^ark*’itzische Politik nach aussen

cnielc

rasch genug ein positives Ergebnis

8;iU in i°
^eräl

|

1 s ‘c Innern sogar in Gegen-

bandeU di!" r
Ab*I

5
h,cn dcs Herzogs. Br. be-

ehrend
\

JCSta ‘tun8 der inneren Verhältnisse

in cißt'm i

Cr crslen Jahre der neuen Regierung
«Sünders lehrreichen Kapitel. Oie Re-

gelung der religiösen und kirchlichen Fragen
steht weitaus voran und unter ihnen wiederum
die Frage der geistlichen Güter. Es ist von
entscheidender Bedeutung, «lass der Herzog von

den durch die Landschaft sequestrirten und bis-

her an den Adel verpachteten geistlichen Gütern

einen Theil unmittelbar verkauft, den anderen

unter landesherrliche Verwaltung nimmt. Er ge-

winnt dadurch Mittel, die bisher der Kirche ob-

liegenden Aufgaben in die Hände des Staates

zu legen, für die Seelsorge, für den höheren und

mittleren Unterricht un«l für die christliche Liebes-

thätigkeit erhebliche Aufwendungen zu machen
und dadurch die obrigkeitlich eingeführte Refor-

mation inmndich zu befestigen. Die Pläne von

Carlowitz, an die Spitze dieser sächsischen Lan-

deskirche die Landesbischöfe zu stellen, fanden

bei diesen allerdings kein Entgegenkommen;

immerhin entsprach es seinen Ideen von einer

„ rechtschaffenen Wiederaufrichtung des bischöl-

lichcn Amtes®, wenn in Merseburg 1544 Mo-

ritzens Bruder August zum Bischof postulirt

wurde, während der fromme Fürst Georg von

Anhalt die Ausübung der bischöflichen Funk-

tionen übernahm. Diese ganze Thätigkeit ging

— zum Missvergnügen der Wittenberger —
von rein weltlichen Gesichtspunkten aus. Ein

grosser Theil des Ertrages der Säkularisation

fiel der Regierung unmittelbar zu. So zeigten

sich die Wirkungen auf die weltliche Verwaltung

auch am ersten auf finanziellem Gebiet. Die

wichtigste Folge war die finanzielle Unabhängig-

keit des Herzogs von den Ständen, und die

weitere Folge dieser Machtsteigerung war eine

Verschärfung des Gegensatzes zwischen Fürst

und Adel. Der über das Zurückdrängen des

ständischen Elementes erbitterte Adel begann

die innere Politik und die kirchlichen Anord-

nungen des Herzogs mit Widerwillen zu betrach-

ten. Dadurch wurde die Stellung von Carlowitz,

der in dem mcissnischen Adel den vornehmsten

Rückhalt bcsass, immer schwieriger, bis ihm die

Leitung der Politik ganz unmöglich wurde.

Seit Frühjahr 1 545 erschien er nicht bei

Hofe. Da sein Einfluss unersetzt blieb, so be-

deutet sein Rücktritt erst den eigentlichen An-

fang der selbständigen Regierung des Herzogs

Moritz.

Nicht nur in der inneren Politik machte steh

der neue Kurs alsbald geltend; vur Allem ver-

suchte cr in der auswärtigen Politik seine Probe

abzulegen. Die Zeit vom Frühjahr 1545 bis

zum Oktober 1546 ist eine Zeit des Schwan-

kens. Noch einmal wiederholte Landgraf Pbdipp

die Bemühungen, seinen Schwiegersohn näher

an den Bund heranzuziehen und jetzt mit besse-

rem Erfolge; es gelang ihm sogar, das äusserst

gespannte Verhältnis zwischen Moritz und Jo-

hann Friedrich zeitweilig zu bessern. Auch in

der Rcichspolitik wurde jetzt von Moritz eine
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nähere Fühlung mit den Schmalkaldenern unge-

bahnt: seine Zusammenkunft mit Philipp zu

Kassel (Mai 1 545) bedeutete eine entschiedene

Annäherung an seine Glaubensgenossen und ein

Verlassen der von Carlowitx vorgezeiebneten

Richtlinie. Wenn diese Wendung auf dem Reichs-

tag zu Worms nicht so deutlich wurde, wie man
erwartet hatte, so lag das nach Br. an der Per-

sönlichkeit des albcrtinischeo Vertreters Christof

von Carlowitx, der innerlich die Bundcsgcnossen-

schaft des Kaisers vorzog und sich lieber, wäh-

rend seine Instruktionen sogar bis zur Verweige-

rung der Türkenhilfe ging, eine gelinde Dcsa-

vouirung gefallen liess, als dass er offen mit den

Schmalkaldenern gegangen wäre. Es gab am
Dresdener Hofe jetzt zwei Parteien, deren

wechselnder Einfluss auf den Herzog das Schwan-

ken in diesen Monaten bedingt, hier die alten

Räthe, dort Komerstadt, in ihrer Mitte Moritz

selbst, nach Br. für die Richtung Komerstadts

mit Urbcrzcugung gewonnen, aber die Gegen-
wirkungen der andern Partei doch nicht fest und
klar zurückweisend, fn welchem Grade in dieser

persönlichen Haltung Moritzens wirkliche Unsicher-

heit und Halbheit steckt, und in welchem Grade
sich ein Zug natürlicher Verschlagenheit hinein-

drängt, diese Frage wird man vielleicht etwas
mehr zu Gunsten der zweiten Möglichkeit be-

antworten, ohne damit den Anspruch zu erheben,

sie gegen Br. entscheiden zu wollen.

Es ist der Braunschweiger Krieg, in dem
die neue albettiniscbe Politik Farbe bekennen
soll. Und hier ist gerade die Haltung Moritzens
ein schon seit jenen Tagen viel umstrittenes

Problem. Die Auffassung Br.s ist schon aus
seiner früheren Schrift „Die Gefangennahme Her-
zog Heinrichs von Braunscbwcig durch den
Schmalkaldischen Bund“ (1894) bekannt. Sie
gipfelt darin, dass das Verhalten des Herzogs
während dieses ersten von ihm selbständig be-
gonnenen und durchgeführten Unternehmens völlig
planlos und unpolitisch gewesen sei; nachdem
der erste Impuls ihn in Folge einer falschen An-
sicht der Dinge in den Krieg an der Seite des
Landgrafen hineingetrieben, schwanke er un-
sicher hin und her und suche, statt die Unmög-
lichkeit eines Vertrages zu erkennen, durch
künstliche Auslegungen und bewusste Unwahr-
heiten sich aus seiner Verlegenheit zu befreien;
die grösste Unvorsichtigkeit begehe er, indem
er ohne Auftrag des Landgrafen dem Braun-
schweiger die Zusage gebe, ihm für die Er-
gebung einen annehmbaren Vertrag auszuwirken.
Diese These erklärt neuerdings G. Wolf (Deut-
sche Gcsch. im Z.-A. d. Gegenreformation 1,

336) für unwahrscheinlich aus inneren Gründen:
Moritz sei nicht mit irrigen Voraussetzungen
über die Lage ins Feld gezogen, sondern habe
von vornherein die Absicht gehabt, eine ihm
persönlich förderliche Mittelstellung zwischen den
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Parteien einzunchmen und ihr mit einer eigenen

Truppenmacht den nöthigen Nachdruck zu geben.

Das letzte Wort kann man nicht ohne unmittelbare

Kenntniss der sämmtlicben Akten und wahrschein-

lich auch dann kaum sprechen. Man muss zu-

geben, dass Br. seine Auffassung in jeder Phase

des Braunschweiger Krieges scharfsinnig aus den

Quellen begründet, wie sie sich auch in seine

Gesammtauffassung des Herzogs durchaus ein-

fügt. Aber auch hier wird man sieb zuletzt

eher überreden, dass die Unaufrichtigkeit .Mo-

ritzens nicht allein ein Erzeugniss seiner Ver-

legenheit während des Feldzuges gewesen ist,

sondern von vornherein leise in seine Ent-

schliessung zur Rüstung hincingespielt hat; gewisse

Nebenmotive scheint auch Br. anzuerkennen. An

einem zu so koinplizirter Unwahrhaftigkeit neigen-

den Manne Psychologie zu treiben, ist ein ver-

zweifeltes Ding und wird immer der dichteri-

schen Analyse besser gelingen als dem Historiker,

der aus den überlieferten Worten und Handlun-

gen die Seele des Menschen erkennen will.

Die Folge des Braunschweiger Krieges ist

jedenfalls, dass Moritz nunmehr die Wendung zu

den Schmalkaldenern wieder aufgiebt. Die Unter-

schiede der albertinischen Politik mit ihren welt-

lichen Gesichtspunkten und der schmalkaldischen

mit ihren religiösen Tendenzen treten wieder

schärfer hervor, sowohl in ihrer Stellungnahme

zu der kaiserlichen Konzilspolitik als in den klei-

nen Gegensätzen der Territorialpolitik ;
es trifft

den Kernpunkt dieses Gegensatzes, wenn anläss-

lich der Bewerbung um die Stifter Magdeburg

und Halberstadt ein erncstinischer Rath einmal

sagt; „Ja, wenn wir in Gottes Sachen so simu*

liren könnten wie Ihr!“ Eben in dieser Frage

verschärft sich wieder der diplomatische Wett-

bewerb, und je mehr die erncstinischen Aus-

sichten steigen, werden die nachbarlichen Irrun-

gen verbitterter. Der vertrauliche Verkehr mit

dem Landgrafen wird wieder autgegeben. Die

habsburgisebe Partei in Dresden kommt von

Neuem oben auf. Nach ihrem ersten Erfolge

galt es für sie, den Herzog in nähere Verbin-

dung mit den Habsburgern zu bringen. Bei der

Sendung von Christof Carlowitz im Februar 1 546

kommt noch nichts heraus; noch Ende April steht

die Sache so, dass Moritz ganz neutral zwischen

den Parteien hält, dem Kaiser gegenüber durch

gar keine Verpflichtungen, den Protestanten

gegenüber nur durch äusserst dehnbare Zusagen

gebunden. Erst die Regensburger \ erhandlu»-

gen im Juni bringen die Entscheidung. Br -

wiederholt hier die in seinem Aufsatz in &
Hist. Ztschr. (Bd. 80, 1 ff.) gewonnenen Ergeb-

nisse. Ihm ist auch hier Moritz nicht der

skrupellose Territorialpolitiker, der vor d«m

grossen Zusammenbruch sein Doppelspiel ^
zum letzten Augenblick fortsetzt, sondern er

Zauderer, der von vornherein nur Neutralität Hir
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den Fall des Krieges versprechen will, uin dafür

die Anerkennung seiner kirchlichen Ordnungen

und seiner Schutzherrschaft über Magdeburg und

Halberstadt zu erlangen, der dann erst von

Carlowitz vorangetrieben, schliesslich von der

habsburgischen Staatskunst gänzlich überlistet

wird. Im Regensburger Vertrage erreichte der

Kaiser im Wesentlichen was er wollte: durch die

Drohung mit der Entziehung jener Schutzherr-

sefaaft konnte er Moritz jederzeit zur Unter-

werfung unter die Konzilsbeschlüsse zwingen,

durch die Drohung mit einer habsburgischen Be-

setzung Kursachsens zur aktiven Thciinahmc am
Kampfe gegen Johann Friedrich, trotz des for-

mell zugestandenen Rechtes, neutral zu bleiben.

Ohne es zu wissen, war Moritz schon zu einem
Werkzeug der habsburgischen Politik geworden.
Die Annahme G. Wolfs (a. a. O. 1, 338), Moritz

habe anfangs die Absicht, neutral zu bleiben,

nur markirt, damit er seine bewaffnete Inter-

vention um so höher verkaufen könne, müsste
erst quellenmässig zu stützen sein, ehe sic das
Gewicht der Ausführungen Br.s abschwächen
konnte.

Zumal der weitere Verlauf spricht sehr für

die Auffassung Br.s. Moritz war auch nach dem
\ ertrage gewillt, seine Neutralität so lange wie
möglich zu bewahren, er kommt in seiner schiefen
Stellung wieder auf den unpolitischen Gedanken
der Vermittlung zurück. Wenn er noch Ende
Juni dem Landgrafen verspricht, ihm im Fall
eines Angriffes zu helfen, wird allerdings sein
Wortbruch unvermeidlich (ob auch jetzt nur noch
aus rathloser Verlegenheit?). Aber wir sehen,
ass er sich während des Sommers dem Drängen
er Habsburger, Partei zu ergreifen, immer ent-

zieht und entschlossen bleibt, Johann Friedrichs

Einfall ihn

Kursachsen

nur anzugreifen, wenn ein böhmischer
zur Wahrung seiner Anrechte auf
zwinge; in mühsamer diplomatischer

cinarbeit hat König Ferdinand, zwischen den
ernden Herzog und die kriegsschcucn böh-

mi$C cn Stände gestellt, dann diese letzte Vor-
aussetzung für Moritzens Entschluss zum Kriege
*™fm

- bisher von G. Voigt, ahn-
auc Vun Ranke und Maurenbrecher ver-

t nen Ansicht war die Politik Moritzens von

1

an n 'c^1 nur auf den Erwerb von Magde*

sach

Uf

't
* [Berstadt, sondern auch von Kur-

verb-^i

)C ' un<* deshalb mit dern Kaiser

kau
Ct

.’
,

urc^ die Machtcntfaltung der Schmal-

diesen^
efcn^’ch gemacht, habe er auch mit

sein h
an^nu Pfr und bis zum September 1546

S^e
^,

,IU^ beide Möglichkeiten der

bis .'n-
R^egsentscheidung eingerichtet,

im*
,
i

S

!

' '"5lich °*lnc Aussicht auf Zugeständ-

Gt„.„
Sc™alkaldener sich auf die Seite der

“rtöttn^ur
C a^en un<* ^is z “Ietzt >n der rafft-

^ändni^
^Cm Eerdinand ein Zuge-

Dac 1 tIcm andern abgepresst habe.

Nach Br. ist diese Auffassung ohne gewalt-

same Behandlung der Quellen unmöglich und

nur aus den herrschenden Ansichten von dem
Charakter und von den Fähigkeiten des Herzogs

entsprungen: »Die Wahrheit ist, dass Moritz

nicht seine Hilfe in diesem Kriege dem Meist-

bietenden verkauft hat, dass er vielmehr unpoli-

tisch genug dachte, neutral der Entscheidung Zu-

sehen und, wer auch siege, unangegriffen bleiben

zu können, dass aber der Zwang der Umstände

und die überlegene politische Kunst der Habs-

burger ihn schliesslich aus dieser unklug gewähl-

ten Stellung binausmanövrirte und zum Eintreten

in den Kampf zwang.“

Der letzte Abschnitt über den Schmalkaldi-

sehen Krieg in Sachsen bietet verhäitnissmässig

weniger Neues. Die Darstellung der Kricgs-

creignissc schliesst sich durchweg an G. Voigt

und Lenz an, die der Wittenberger Kapitulation

an die Arbeiten von W. Wenck nnd S. Issleib.

ln der Frage der Gefangennahme des Land-

grafen folgt Br. mit Recht den Untersuchungen

von S. Issleib und erklärt sich gegen den neuer-

dings unternommenen Rechtfertigungsversuch von

G. Turba (Arch. f. österr. Gesch. 83, 109 ff.).

Im Schlussbande, der Geschichte des Kur-

fürsten Moritz, wird das Werk des Leipziger

Historikers durch sein biographisches Thema auf

die Höhe weltgeschichtlicher Entscheidung hin-

aufgeführt werden. Nach der Leistung des

ersten Bandes hat man das sichere Vertrauen,

dass es sich auch hier seines grossen Vorwurfes

würdig behaupten wird.

Berlin. Hermann Oncken.

Geographie, Länder- und Völkerkunde,

J. Polek, Topographische Beschreibung der

Bukowina mit militärischen Anmerkungen von

Friedrich von Mieg. [S.*A. aus dem V. Bd.

des Jahrb. d. Bukowiner Landesmuscums.J Czcrnu

Witz, H. Pardini Komm., 1897. 38 S. 8°. M, 0,r»0.

Derselbe, Das Umstehen und die Entwickelung

der evangelischen l’farrgenteinde in Czcrnowitz.

(S..A. aus demselben Jahrbuche. V.] Ebda. 25 S.

8”. M. 0,50.

Polek hat bereits mehrere Arbeiten Ober die

Geschichte der Bukowina im ersten Jahrzehnte

der österreichischen Herrschaft, da das Land

noch unter militärischer Verwaltung stand (17,4

1786), veröffentlicht; insbesondere hat er sieh

durch die Publizirung wichtiger Denkschriften

aus jenen 'Pagen über die Verhältnisse der neuen

Provinz Verdienste erworben. Zu diesen Denk-

schriften zählt auch die an erster Stelle angeführte

Arbeit. Sie wurde von Major Mieg auf Grund

dreijähriger Beobachtungen im Winter I 775
,

6

verfasst und bietet viel Interessantes über die

Verhältnisse der neuerworbenen Provinz.
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Auch über die Protestanten in der Bukowina

hat P. schon früher gehandelt. In der vor-

liegenden neuen Schrift behandelt er die Ent-

stehung der Czernowitzer evangelischen Pfarr-

gemeinde i. J.
1 797 und ibeilt das Wichtigste

über deren Geschichte aus dem ersten Jahr-

hunderte ihres Bestehens mit. Die Arbeit ist

als Festschrift zur Jahrhundertfeier der Gemeinde
erschienen. Ihre Ausführungen sind sehr genau

und klar.

Czernowitz. R. F. Kain dl.

Staats- und Sozialwissenschaften,

Zacher, Die Arbeiter -Versicherung im Auslande.
Heft I : Die Arbcitcr-Vcrsichcrung in Dänemark.
Heft 11: Die Arbeiter -Versicherung in Schweden.
Heft 111: Die Arbeiter Versicherung in Norwegen.
lieft IV: Die Arbeiter -Versicherung in Frankreich.

Berlin, Verlag der Arbeiter -Versorgung, A. Troschcl,

1898. RI, 99 u. 85 S. 8“ M. 5.

Die soziale Gesetzgebung, die in Deutschland
zu einem gewissen Abschluss gelangt ist, nimmt
noch immer das Interesse aller politischen Kreise
in Anspruch, und deshalb kann es nur mit

Freuden begrünst werden, wenn die gesetzgebe-
rischen .Maassnahmen des Auslandes auf diesem
Gebiete uns von fachkundiger Seite zugänglich
gemacht werden. Der Vf. giebt in dem
ersten Hefte eine kurz gefasste Frläutcrung
der dänischen Versichcrungsgesetze. Er lässt

dann den vollständigen Text der Gesetze in der
Ursprache und in der deutschen Ucbcrsetzung
lolgen. Auch das mit Beginn dieses Jahres in

Kraft getretene Unfallversicherungsgesetz hat er
aufgenommen. Zum Unterschiede von der deut-
schen Gesetzgebung, die der dänischen mehrfach
vorbildlich war, mag besonders hervorgehoben
werden, dass man bei der Krankenversicherung
in Dänemark den Versichcrungszwang nicht kennt,
und dass das lintallversicherungsgesetz sich ledig-
lich als ein erweitertes Haf'tpflichtgesetz darstellt.
Heft 2 und 3 behandeln die Arbeiter-Versiche-
rung in Schweden und Norwegen. Auch diese
Länder sind in dem letzten Jahrzehnt gegenüber
den die Neuzeit bewegenden Fragen der Ar-
beiterfürsorge nicht müssig gewesen, wenn auch
in Schweden nur das Gesetz über Kranken-
kassen und in Norwegen das Unfallgesetz in
Kralt getreten ist. Am 30. Oktober 1891 wurde
in Schweden das Gesetz über Krankenkassen
veröffentlicht, dessen Gesetzeskraft auf den 1

.
Juli

1892 festgesetzt wurde. Wie das gleichartige
dänische Gesetz verfolgt es den Zweck, dem
freien Krankenkassenwesen eine geordnete Grund-
age und durch staatliche Zuschüsse eine reichere
Knifaltung zu geben. Der Beitritt zu den Kassen
i>t freiwillig, eine Zwangsvcrsiehcrung, wie im
deutschen Krankenvcrsielierungsgesetze, einzu-
tuhren, hat man in Schweden nicht beliebt. In

Norwegen erschien unter dem 23. Juli 1894 ein

Unfallversicherungsgesetz mit Gesetzeskraft vom

1. Juli 1895. Der Hauptsache nach folgt das

Gesetz den gleichartigen Bestimmungen des deut-

schen bezw. österreichischen Unfallversicherungs-

gesetzes. Dagegen unterscheidet sich die Or-

ganisation sowohl von der deutschen wie der

österreichischen, theils durch d ic straffe Zentrale

sirung in einer einzigen Versicherungsanstalt,

theils durch die Schaffung besonderer örtlicher

Hitfsorganc. Trotz der umfassenden Materie ist

das Gesetz von einer rühmenswertben Kürze und

enthält im Ganzen nur 42 Paragraphen. Das schwe-

dische Krankengesetz und das norwegische L'nfall-

versicherungsgesetz werden von Zacher in dem

Doppelhefte im Urtext und in deutscher Ucbcrsetzung

wiedergegeben. Ebenso wird der Gesetzentwurf

betreffend die Versicherung zur Gewährung von

Pension oder Leibrente veröffentlicht, die unter

dem 21. Febr. 1898 dem schwedischen Reichs-

tag zur Berathung zuging. Einen Ueberblick

über die Entwicklung der sozialen Gesetzgebung

in den beiden skandinavischen Reichen giebt uns

Z. in seiner Einleitung, die er den abgedruckten

Gesetzen bezw. Gcsetzcsentwürfen vorausschickt.

Den parlamentarischen Körperschaften beider

Länder bleibt noch viel zu thun übrig, und cs

wäre nur zu wünschen, dass sich die Landes-

regierungen durch Misserfolge nicht abschrecken

lassen, Gesetzentwürfe, die wirklich die Arbeiter-

fürsorge zu fördern im Stande sind, einzubringen.

In Frankreich, über das Heft IV' berichtet,

wurde die soziale Gesetzgebung bis in die aller-

letzte Zeit in rechtlicher Beziehung von der rein

individualistischen Auffassung beherrscht; die Be-

kämpfung der mit dem modernen Gewerbebetriebe

verknüpften Nothständc übcrliess man der per-

sönlichen Fürsorge des Einzelnen und soweit

dessen Kräfte nicht ausreichten, der kollektiven

Fürsorge freiwilliger Assoziationen, denen die

Gesetzgebung erst nach und nach freie Bahn und

endlich staatliche Unterstützung gewährte. Aber

trotz aller staatlichen Vergünstigungen ist cs in

nahezu 50 Jahren nicht gelungen, das Gros der

Arbeiter um die Fahne der freiwilligen Vereins-

thätigkeit zu sammeln, und nur ein Bruchtbeil

dieser Vereine hat regelrechte Unterstützung**

oder Versicherungskassen aufzuweisen. Die ge-

ringen Erfolge der französischen sozialen Ge-

setzgebung, die ein Gemisch individualistischer

und staatssozialer Anschauungen sind, haben in

neuester Zeit wiederholt zu parlamentarischen F«-

örterungen von Gesetzcnfwürfen geführt, welche

die alten Bahnen verlassen und sich auf den

Boden der Zwangsversicherung stellen.

dieser in der sozialen Gesetzgebung Deutscblnn s

erprobten Grundlage bauen sich auf das neue

Bergmannkassengesetz, das Seemannkassengesetz

und das UnfallVersicherungsgesetz. Z. giebt m

«ler Einleitung einen guten Ueberblick über ‘ lc
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sehr komplizirte ältere und neue soziale Gesetz-

gebung Frankreichs und deren weitere Bestre-

bungen. Im Text lässt er das Gesetz über
die Hilfsvereine vom 1. April 1898 und die

drei oben angeführten Gesetze aus neuester
Zeit folgen.

Berlin.
J. Rothholz.

Rechtswissenschaft.

Curt-Bogislav Graf v. Hacke, Die Pallim
Verleihungen l»is 1143. Eine diplomatisch - histo-
risch' Lntcraudiun*. .Marburg, N. G. Elu-erl, 1898
IV u. IM S. 8°.

lieber das Pallium ist in letzter Zeit wieder
halt geschrieben worden.

Von seinem Ursprung handelt eine inter-
essante Untersuchung, die der KaUkombenfbr-
scher Joseph Wilpert in der Zeitschrift L’Arte
(Hgb. von Venturi und Gnoli, Jabrg. I 1898,
S. S9ff.; vgl. dazu E. Wüscber-Becchi in der
Beil, der Allg. Zeitg. Nr. 242 vom 25. Okt.
1898) angestellt bat. Nach ihm geht das Pallium
nicht auf einen zur Paradetoga der Konsuln des
4. und der folgenden Jahrhunderte gehörigen
Streifen oder Scbulterumhang zurück, wie bis-
her vielfach angenommen wurde; eine solche
Schärpe ist dem Konsularornat jener Zeit fremd

,

h“ überhaupt nie existirt. Vielmehr ist

,

P*® sacri"" ursprünglich, wie sein Name
«sagt, ein Mantel gewesen, der aber zwei- oder
'l'rfach gefaltet wurde (pallium contabulatum),
s er tu einem einfachen Wollenstreifen zu-

sanwicnschrumpfte.

Auf sichererem Boden bewegt sich die ein-
gangs genannte Schrift, die sich mit den Pallium-
«rieihungen und mit dem Palliumrecbt des Mittel-

rf taschäftigt. Um sich für seine Unter-

unt m. r'

ne feslc Grumilage verschaffen,

d^r M Gra Hacke Iuerst die Falliumurkunden

f»sJ
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mit <,em Palliumrecht.
v at m ihm einmal die Verleihung

des Palliums an den englischen Bischof Augustin
durch Gregor I.

;
denn zum ersten Mai werden

hier mit dem Pallium bestimmte Rechte, insbe-
sondere das der Bischofsordination verknüpft.
Und weiter das Privileg Gregors III. für Boni-
fatius; hier wird zum ersten Mal das Pallium mit
der erzbischöflichen Würde in Verbindung ge-
bracht. Nun bahnt sich allmählich die Anschau-
ung an, dass der erzbischöfliche Titel erst mit
dem Pallium erworben werde, und dass die
Metropoliten, denen das Pallium nicht ausschliess-
lich aber vornehmlich verlieben wurde, erst mit
ihm die plenitudo pontificalis officii erlangen.
Auch das formelle Palliumrecht gelangt zur Dar-
stellung (Palliumtage, Verleihung auf Lebenszeit,
Entziehung) und ausführlich besprochen werden
die Mitwirkung der staatlichen Gewalt bei der
Verleihung, die Palliumbitte, das Glaubensbe-
kenntnis, der Treueid, die Taxe und die Noti-
fikationen. Der Werth der Schrift besteht in der
sichereren und vollständigeren Uebersicht über
den Gang der geschichtlichen Entwickelung, den
uns diese Arbeit gegenüber den früheren ver-

schafft.

Freiburg i. B. Ulrich Stutz.

Kunstwissenschaften.

Siegfried Weber, Die Entwickelung des Putto

in der Plastik der Frührenaissance. Heidelberg,

Carl Winter. 1898. 2 Bl. u. 129 S. 8“ mit 8 Taf. in

Lichtdruck nach Photograph, d. Gebr. Alinnri in Flo-

renz. M. 5.

Der Vf. leitet seine Arbeit ein mit einer

Untersuchung über die Darstellung des Eros in

den verschiedenen Epochen der griechischen und

römischen Kunst. Schon dieser erste Abschnitt

seiner Schrift erweckt in uns die befriedigende

Empfindung, eine gründliche und wohlvorbereitete

Arbeit vor uns zu haben, die auch ein Zeugniss

für tüchtige archäologische Kenntnisse liefert.

Er weist nach, dass Eros als Persönlichkeit

zuerst in der Dichtung und zwar bei Mesiod auf-

taucht und seit dem 6. Jh. auch in der bilden-

den Kunst und zwar schon gleich als scherzen-

des Kind (auf der Parisurtbeilvase des Micron).

Obwohl daneben auch schon frühe eine ernstere

Auffassung des Eros als schöner Jüngling auf*

tritt, so erhält sich doch seine Kindergestalt

durch alle folgenden Jahrhunderte der antiken

Kultur; ja in der hellenistisch-römischen Periode

nimmt 9ie einen vorwiegend spielenden, anakreon-

tischen Charakter an, der vielfach ins rein Deko-

rativ-Ornamentale umschlägt. Ganze Gruppen

von Amorinen mit allen möglichen Beschäftigun-

gen und Geräthen finden jetzt in der dekora-

tiven Plastik und Malerei sehr mannichfaltigc

Verwendung.

In der altchristlichen Katakombenmalerei und

Sarkophagskulptur finden solche (zumal der
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Weinlese oder den Beschäftigungen der Jahres-

zeiten obliegende) Amorinen ebenfalls Aufnahme,

wahrscheinlich nicht einmal immer mit symboli-

scher Nebenbedeutung. Der Genius des Todes

mit der umgestürzten Fackel oder die schwe-

benden, Medaillons haltenden Genien der Sarko-

phage. welche die christliche Kunst ebenfalls

vom Alterthum übernahm, dürften aber wohl

kaum mit Weber als Eroten, sondern vielmehr

als Todesgenien aufzufassen sein, wie solche be-

sonders in der etruskischen Kunst eine grosse

Rolle spielten.

Im Mittelalter wird überhaupt die ernste

Geniusgestalt wieder mehr bevorzugt, sei es für

die Darstellung der Engel, sei es, wie bei Dante,

selbst für Amor; obwohl daneben auch mehr

spielend oder dekorativ verwendete amorinenartige

Engelkinder Vorkommen.

Das erste Wiederauftreten des rein dekorativ

aufgefassten scherzhaften Putten, in nackter

Kindergestalt (allerdings wohl noch mehr als

Engel denn Amor gedacht) kommt nach W. an

dem 2. südlichen Portal des Florentiner Domes

vor, welches Piero di Giovanni Tcdesco zwischen

1388 und 1402 ausführte. Obwohl nun der

Ref. selbst es war, der den genannten Künstler

zuerst bekannt machte, und ihm auch die

von W. zugcschricbcnc Rolle zuwies (wie übrigens

Letzterer gewissenhaft angiebt), so muss er

jetzt selbst seine frühere Annahme, der sich

W. anscblicsst, zum mindesten einschränken.

Scherzhafte nackte Putten, zwischen Wcinlaub I

sitzend, strampelnd und inusizirend, kommen
z. B. auch schon an den Kämpfcrkapitälen der

Portallaibung des Baptisteriums in Pistoja vor,

welches Celüno di Nese (wahrscheinlich von

Siena) seit 1337 bis 1359 ausführte (Alinari n.

4480). Auch an den Marmorkonsolen in S. An-

sano bei Fiesoie im Stil des 1 4. Jh.s (angeblich

von Giovanni Pisano) kommen spielende, nackte

Putten von sehr realistischer Bildung vor (Alinari

n. 14 730 u. 14731). Die Beispiele Hessen sich

wahrscheinlich vermehren.

Das Schwergewicht seiner fleissigen Arbeit

verlegte W. nun im Folgenden auf eine ein-

gehende Darstellung der Entwicklung des Putto

bei Donntello, in dessen vielseitigem Schaffen

die geniale Wiederbelebung und selbständige Aus-
gestaltung der römischen Amorinen und des sich

daran anlchncnden Engelputto in der That auch
eine wichtige und für die Zukunft entscheidende

Stelle einnimmt. W.s Abhandlung darf deshalb
auch mit Fug und Recht im Wesentlichen als

ein neuer und nicht unwichtiger Beitrag zur

Donatcllolitteratur angesehen werden. Gerade
durch solche ins Einzelne gehende Spezialunter-

suchungen über bestimmte Motive oder Gruppen
von Schöpfungen eines Meisters können manche
neue Gesichts- und Anhaltspunkte für die voll-

ständigere Erkenntniss seiner Stilentwicklung

und für die Zeitbestimmung urkundlich nicht da-

tirbarer Werke gewonnen werden, ln der That

hat der Vf. auf diese Weise eine Reihe von

genaueren Datirungen zu erreichen gesucht, die

zum Theil mit früheren, auf anderen Grundlagen

gewonnenen Ergebnissen anderer Forscher über-

einstimmen, zum Theil auch von ihnen abweichen.

In beiden Fällen verdienen aber W.s gewissen-

haft begründete Ausführungen alle Beachtung, sei

es als Bekräftigungen schon herrschender Ansich-

ten oder als sichere neue Resultate, sei es als An-

regungen zu weiterer Prüfung. Ich speziell bin

erfreut, feststellen zu können, dass die von W.

nach seiner Methode gewonnenen Zeitbestimmun-

gen vielfach mit den von mir aus anderen Grün-

den angenommenen Datirungen übereinstimmen,

wie beispielsweise bezüglich der Annunziata in

S. Croce zu Florenz (um 1431), des Cristo

morto im Kcnsington Museum (um 1434), des

Bronce-Amor im Bargello, der Judith usw. Da-

gegen kann ich mich nicht mit der frühen Dati-

rung des h. Ludwig befreunden, ebenso wie ich

der späten Datirung der Puttenköpfe an der

Capelia Pazzi noch zweifelnd gegenüberstche.

Auch W. aber hält wie ich wenigstens einen

Tbeil dieser Köpfe für echte Werke Donatellos,

im Gegensatz zu Tschudi, der sie alle dem De-

siderio da Scttignano zuweist.

Besondere Mühe hat sich W. auch gegeben,

die Hand des Meisters von der der Schüler

(wie eines Michelozzo, Andrea C.avalcanti, 1 agno

di Lapo, Agostino di Duccio, Giovanni da Pisa

u. a.) an gewissen, umfangreicheren Hauptwerken

der Puttodarstellung zu unterscheiden, an welcher

offenbar die garzoni di bottega mit Hand ange-

legt haben, wie an den Kanzeln von Prato um

Florenz, an den Grabmonumenten des Baldassare

Coscia, des B. Aragazzi, des Giovanni de Media,

ferner an den Chorschranken von S. Antonio

zu Padua, an den Kanzeln in S. Lorenzo us». —

*

Auch in dieser Beziehung hat W. eine Rei i

schöner Ergebnisse gewonnen.

Die Puttodarstellungen bei den übrigen

tauschen Bildhauern des 15. Jh.s behandelt •

etwas summarischer, was ja berechtigt ist, a

sie wesentlich von Donatello abhängig

immerhin hebt er die unter ihnen sich entwich ne

Neigung, den Putten mehr porträthaft und empfind-

sam zu behandeln, richtig hervor. Am eingc lern

sten behandelt er noch Desiderio da Settignatu»,

dem er auch die holzgeschnitzten Putten in

Domsakristei zu Florenz zuweist, obschon

Urkunden dem entgegen zu sein scheinen. a

gegen vermissen wir eine entsprechende ut

digung des A. Rossellino, der dem Donute 0

Empfindung und Formgclühl neben \ eroci' •

am nächsten kam.

i
Besondere Anerkennung verdient nu. it n

der FleiSS des Vf.s und seine Beherrschung
j ^

I

Materials, sondern auch die gewissenhafte
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rückskhtigung und die ehrliche Namhaftmachung
der benutzten Litteratur und ihrer Ergebnisse;
W. beweist darin eine ruhige Objektivität, die
einem jungen Forscher besonders hoch unge-
rechnet werden muss. Nicht nur die Litteratur,
auch die einschlägigen Monumente hat W. gründ-
lich studirt und verglichen, wenn auch vielleicht

nicht immer nach dem Original, da er sonst die
Statue des Evangelisten Johannes von Dona-
tcllu im Dom von Florenz nicht als Holz- (statt
Marmor) -figur bezeichnet hätte. Leider fehlt
dem inbaltreichen Büchlein ein orientirendes Re
gister.

lnosbruck
- H. Semper.

Notizen und Mitteilungen.

Zum Referat Prof. Knüpflers.

Ilr. Prof. Knopflcr bittet uns, ihm an dieser Stelle zc
l'Hütiscn, dass sein in Nr. 10 der DLZ. abgedruektc!
Referat nicht erst nach der Censorirung der Schcllschcr
Schnften verfasst, sondern seit dem November des vori
501 Jahres in unseren Händen gewesen sei. Indem
TO diesem Wunsch entsprechen

, bemerken wir dabei
für »Wehe Leser, die nicht auch Mitarbeiter unserer Zeit-
schrift sind, dass eine Abdruckswartefrist von drei bis
«r Monaten, wie in dem vorliegenden Fall, bei den
*ukcn Manoskriptvorriithcn der DI.Z. die Regel bildet,
enn deshalb die .Germania" und andere Bliitter ihrer
Mte. unserer Redaktion ein absichtliches .Zurückhalten“

KnupDerschen Artikels aus politischen Motiven zu-
Zespruehcii haben, so geht diese Annahme ebenso fehl.
TO dic weitere itehauptung

, dass von jenem Artikel
uw, vor dem Erscheinen der betr. Nummer Aushänge-
8» an eine hiesige Partei - Korrespondenz versandt

2 Scie

.

n- Di* DL2- hat als ein lediglich wissen-
hitfu,Chen Zwecken dienendes Organ, um es noch ein-

n P“8,t,'er Form zu wiederholen, niemals an irgend
V P I Ische Zeitung oder Korrespondenz Aushänge-

2* f“
kl ' °“S dic T"8«P™« ''O" dem Knöpfler-

batum tCtlh^ ,

n0Ck VOf dCm dcr Nummer uufged ruckten

¥2re^ m,chc,,kn,,ni'' iäirich,i^ •»-<«.
n-it I .

1 " jrl Slch 'lnfach daraus, dass die DI.Z.

.

andt'r“n "'issenschaftlichen Zeitschriften

T.B j
”Ch tehni'tto Rücksichten stets mehrere

gib, Be^ng

*m
Erscheinungstermin zur Aus-

Ü.IV. 99.
Der Herausgeber.

den*, die vor'^hth*
Ent,,cs is* beschlossen wor*

10 Brüssel d. rXÜndctc freic Universität
r,lc^ mehr zU b«,sl</

Ur lhre ErhallS ndthigen Mittel^ “ «Wiese”
" Smd

' mit allcn ih™ E»R“I

“Md d - heuern fe 1J. S ti ftg hat Ferdi-
Scl>niUlcr für

y’ 1 OVc,,en ®us Oesterreich, Arth,

f bunta .Da., li-c, itÜ
n
t-.
u ' Numeri

, Karlivcis für
"> Rhsekfclrf in .

Ehrengaben von IOHO Gulden.

m Gulden veriiehem”
1“6 *Lum,*n* e ' Ehrcn '

'• »'cn

B

dj

1

s™h
Sr'l

1

"dsluck zu H, «rnoiv i, Mecklenb.
urstengrab aufgedeckt worden.

Neben den Knochentheilen fanden sich viele Spangen
aus Silber u. Bronze, e. eiserne Schccrc, Nadeln aus
Knochen, Gürtelschmuckstücke aus Gold, Silber u. Bronze,
e. Schleifstein mit Bronzegriff usw. Das Gelass ist einen
halben Meter hoch, aus Bronze, mit Griff u. Deckel.

Zu den vielen griechischen u. latcin. labulao de-
yolfonis, die bisher in Afrika entdeckt worden sind, hat
jetzt Gauckler, d. Direktor d. frailzös. archaolog.
Schule, auch eine in panischer Sprache gefunden.
I)as Täfelchen besteht nus Blei, in das die 6 Zeilen
lange Inschrift cingeritzl ist, und ist dem Brauche ge-
mäss zusammcngerollt. Die Tafel kann nicht jünger
sein als die Zerstörung Karthagos; Genaueres lässt sich
über die Zeit noch nicht sagen.

Gelehrte Gesellschaften und Vereine.
In d. Märzsitzg d. kgl. bair. Akad. d. Wist, in

München sprach in d. philos.
•
philol. Kl. Hr. Lipps

üb. d. Quantität in psveh. Gcsnmmtvorgängcn
, in d.

hi stör. Kl. Hr. B. Riehl zur Gcsch. d. frühmittel-
altcrl. Basilika in Dtschld.

In d. Sitzg d. Münchener anlhropolog. Gesellsch.
am 10. März hielt Hr. E. Sclcnka c. Vortrag üb. d.

Gesetzmassig k. d. menschl. Schmuckes; Hr. A. Furt-
wänglcr führte neue Funde ältester Zeit von d. griech.
Inseln vor u. schloss mit d. Aufzcigg von neueren an-
tiken Fitischgn.

In d. Mürzsitzg d. AllerIhtimsvereins in Münster
hielt Hr. Rinklnkc e. Vortrag üb. d. architektonische
Innengestaltg des Domes zu Münster.

Personalchronik.

Ernennungen, Auszeichnungen usw.

Die theolog. Fakultät d. Univ. Göttingen hat d.

dortigen Superintendenten lvayscr zum Ehrendoktor
ernannt. — Der ao. Prof. f. Gcsch. an d. Univ. Greifs-

wald, Dr. Richard Schmitt, ist an d. Univ. Berlin be-

rufen worden. — Die kgl. bair. Akad. d. Wiss. in Mün-
chen hat dem Generalmajor u. D. Karl Popp für seine

prähistor. Forschgn d. goldene Medaille .Bene merenti“

verliehen. — Der ao. Prof. d. Nationalükon. in Greifs-

wald, Dr. Wacntig, hat d. Ruf nach Rostock ab-

gclehnt.

Todesfälle:

Der o. Prof. d. Gcsch-, Dr. Carlo Merkel, am
15. März, in Pavia; der Orientalist u. fr. Prof. d. Ara-

bischen am Kings College in London, Dr. Göttlich
Wilhelm Lcitncr, am 22. März, 59 J. alt, in Bonn;
der Wirkl. Geh. Rath Dr. theol. Viktor v. Strauss u.

Torney, am 31. März, in Dresden.

Neu erschienene Werke,
vom 20. März Ms 6. April in der Redaktion eingelieferi.

Bremer, O., Zur Lautschrift. Lpz., Breitkopf &
Härtel. M. 0,75.

Foerster, H., D. Aula Leopoldina d. Univ. Breslau.

Brsl., Marcus. M. 1.

Gurlitt', C., D. dt-sehc Kunst d. 19. Jh.s. Brl-,

Bondi. M. 10.

Heilig, O., Gramm, d. ostfränk. Mundarl d. Taubcr-

grundes u. d. Nachbnrmundarten. Lpz., Breitkopf u.

Härtel. M. 7,50.

Mispoulct, J.-B., La vic parlementaire ä Rome sous

la Republique. Paris, Fontemoing.

Mutter ErJe. Technik, Reisen u. nützl. Naturbetrnch

tung in Haus u. Familie. Brl. u. Stttg., Spemann.

Xover, J., D. Lohengrinsage u. ihre poet. Gestaltg.

[Vircbows Saminlg gemeinv. wissensch. Vorträge. 312.]

Hamburg, A.-G. (vorm. J. F. Richter). M. 0,75.

Riesslcr, P., D. Buch Daniel. Stttg., Roth. M. 2.

H
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Roth, E., Ueb. blüthcntragendc Schmarotzerpflanzen.

[Virchows .Sammig gemeinv. wissensch. Vorträge. 311.]

Hamburg, A.-G. (vorm. J. F. Richter). M. 0,75.

Demnächst erscheinende Werke.
Aus dem Gebiete der

Theologie. Holzhey, C., D. Buch d. Könige. Unter
suchg s. Bestandtheile u. s. littcrar. u. geschieht!. Cha-
rakters. Etwa 4 Bog. Münch., J. J. Lentncr. Etwa
M. 1,50. — Jacoby, H., Ncutestamentl. Ethik. Etwa
30 Bog. Königsberg i. Fr., Fcrd. Beyer. Etwu M. II.

— Weis, J. E., Ü. Christenvcrfolggn u. ihre Ursachen.
Etwa 1 1 Bog. Münch., J. J. Lentncr. Etwa M. 3,80.

Geschichte. Stadtbücher, D. Zürcher, des 14. u.

15. Jh.H, hgb. v. H. Zeller Wcrdmüllcr. I. Bd. 26 Bog.
Lpz., Ilirzcl. M. 12.

Zeitschriftenschau.

Theologie und Religionswissenschaft.

Protestant. Monatsk. 111, 3. C. Manchot, D.
Dogma im Lichte d. Relig.- Philos. — W. Brückner,
D. Berichte üb. d. Auferstehg Jesu Christi. II. — O.
Drcyer, Sieben Briefe von D. Rieh. Rothe an [). Aug.
Pctcreen.

Philosophie und Pädagogik.

Zlschr.f. ii. österr. Gytritt. 50, 3. J. M. Stowasser,
Fortasse, — K. Wolke, D. Neugestaltg d. rumän.
Mittelschulen. — Littcrar. Anzeigen. — A. Hofier, Zur
Reform d. phitosoph. Propädeutik.

The American Journal of Psychotogv. X, 2. Fr.
E. Bolton, Hydro - Psychoses. — F. W. Colegrove,
Individual Mcmories. — L. W. Klinc, Mcthods in Ani-
mal Psychology; The Time required for Recognition;
Notes on Mental Standards of Length. — G. M. Whi pple,
On nearly simultaneous Clicks and Flashes. — E.
Flood, Notes on the Castration of Idiot Children. —
A. F. Lhamherlain, On the Words for „Fear* in Cer-
tain I.anguages.

Pheitt. Blatt. /. Erziehg u Unten. 73. 2. C.
Schüler, Ucb. Sozialpädagogik. — G. v. Hassel,
v. Rochows Kinderfreund u. d. gegenwärt. Volksschul-
lesebuch (Schl.). — L. Hohmann, Ucb. d. Begriff u.
d. Wesen d. Seele (Schl.). - Wahrt), u. Irrthum auf d.
Gebiete d. Unterr. u. d. Erziehg am Anfang und Ende
d. 19. Jh.s. (Forts.).

vi n
CltU dC rInstruction publique en Belgiqne.

XLII, I. p. Hoffman n. L'opinion de Thistorien Ed.
Gibbon sur les etudea classiques (lin). — A. F. Rcnard,
La gcographic dana l’enseignemcnt supcricur en Bel-
gique (suite).

Philologie und Litteraturgeschlchte.

Eos. \, I. C. Morawski, Observationum de rhe-
lunbus laliniü .ludiiriutn. - L, Sternbach, Christo-
phorea. St. Witkowski, De patria Mcgasthenis. —
I h. Zieliiiski, Bacchvlidca. — E. Por^bowicz,
Znaczonie synkopy dia ustroju form romanskich. — St.
Slcdlceki, O demonium Sokrutesn. — K. Iladaczck,
Kilka uwag o czasach prehistorycznvch Galicyi. — St!
Schneider, Horacvusza oda IV. 4-a Mickiewicxows-
kie „czterdziesci i ezterv*.

Bulletin de Correspond. hetUnique. Novcmbi

,

Gouvc, Notes eerumographiques. — E. Bourguc
Inscriptions de Delphes. Comptes des naopes, sous I

archontes Domoxenos, Archon et Clcon. - H. Bul
Ct

. .
Wiegand Zur Topographie d. dclph. Wci

gMchenke. — P. I’erdriict, Voyogc dans la Mai

f.

ne P*'«niere: Fregmcnt dclphiquc de IVdit de Dioc
fcn. - l-.. t .htn, Inscriptions de Locndc et d'Etol

i:n tar'c — ,Jl-;crel dclphiqpuur Heliodore de Hcrytc, _ Th. Ilomolle, U corp

inscriptionum graec. Christian. — A. de Ridder, Addi-

tion ä l article sur les bases de statuettes portecs par

des animaux.
Geschichte.

Revue des etndes historiques. Fevricr. E. Allix,

La philos. politique el sociale de Mablv. I. — L. Cahen,
Les Lieutenants de policc ct les Municipalilcs dans lc

rcssort du Parlament de Paris au debut du 18 c sieclc.

— F. Funck-Brentano, Quelques observations nou-

veiles sur les lcttrcs de cachct en blanc.

Geographie, Länder- und Völkerkunde.

Globus. LXXV, 13. K. Sa p per, l). nicaraguens.

Erdbeben v. 29. April I89H u. d. Maribios- Vulkane. —
Br. Förster. Dtsch-Ostafrika 1897/98. — E. Plan zur

Verbindg v. Nord- u. Südamerika durch o. Eisenbahn.— L. Krause, Zur Verbreitg d. gezahnten Sichel.

Ztschr. J. dtsch. Palästina- Vereins. XXI, 1. G.

Rindfleisch. I). Landsch. Haurän in rom. Zt. u. in «L

Gcgenw. — M. Kabiitnik, Beschreibg d. Stadt Jeru-

salem u. ihr. l’mgcbg. Ucbs. v. J. V. Prasck, — L
Bauer, Einiges üb. Gesten d. syr. Araber.

Annales de Geographie. 15 Mars. P. Vi dal de

la Blachc, Lc^on d'ouvcrturc du Cours de gcographic.

— O. Bavre, Quelques observations sur la Region

Parisienne orientale. — F. Roman, Structurv oro-

graphique et geologique du Bas-Languedoc entre l‘Herault

ct Ic Vidourie. — P. Camena d'Almeida. La coloni-

sation russe dans les gouvernements d'Oufa et d'Oren-

bourg. — J. Blayac, Le pays de Nemenehas ä I’Est

des monts Aures. — P. Mille, Colonics juives et alle

mandes en Palcstinc. — W. M. Davis, Vallces ä

meandres. — Havret, Les travaux geograph. des Jesuttcs

en Chine. — H. Schirmer, Hist, de la dccouvertc ct

de la Formation des Etats du Soudan Occidental, d'aprcs

M. P. Const. Meyer.

Staats- und Rechtswissenschaft.

Dlsche Jurislen-Ztg. IV, 7. M. Stcnglein, Lex

Heintze rediviva. — Da nz, Ist d. Auslegg d. Rechts-

geschäfte nach dem BGB. revisibel? — R. Frank. Zur

lex Salisch. — E. Schiffer, D. Ausbildg d. Richter.

Arch. f. Strafrecht. 46, 3. Meves, Kriminalist.

ErÖrtergn aus d. Gebiete d. BGB. — Koref, Zu d.

327, 328 StGB. — F. Mciii, Sind die Memoiren

von Casanova unzüchtige Schriften? — Wittko, Sach-

beschndigg durch Ahlcitg v. Etektricitäl.

Jahrbb. f. Xationatökon. u. Statist. 111. F. I*- 2.

Fr. J. Neu mann. Zur Gesch. d. Lehre von d. Gravi-

tation d. Löhne nach gewiss. Kostenbeträgen. — *

Kurs, D. Abgabenfreiheit d. dtsch. Ströme u. d. dtsche

Landwirthsch. — L. v. Bortkiewicz, D. erkenntniss-

theoret. Grdlagcn d. Wahrscheinlich^ -Rechng- —
Hcmming, D. Telephonwesen Schwedens.— E. Hirsch-

berg, D. Brotpreise in Berlin i. J. 1898.

Ztschr. f. d. gesammte Strafrechtswiss. 19, 2. K.

Hagen, D. Vorsatz u. s. Fcststcllg. — A. Baer,

gcllg od. Bevormundg in d. Vcrbrechcrstrafcn.
—

Stranz. D. OcITcntlichk. u. d. Wahrheitsbeweis im

französ. Bclcidiggsrecht.

The Law QuarUtly Review. Januarv. Th. Bare la).

The Revision Powers of the Court of Cassation.

Strachan, Should Land Transfer Registrics be workc

by Sollicitors, or by Government? — J. Westlake,

Conlinuous Voyagcs in Relation to Contraband of » a
^-

The Affair of the Gadic in the Chino-Japanese War-

H. B. Simpson, Pcnal Scrvitudc: its Past an“ '

Future. - W. J. Brown, The Hnre System, with special

Reference to its Application in Tasmania. — CI). Swee ,

Perpctuitics.

Journal des Economistes. 15 Mars. R--C-

Du taux actucl de l inieret ct de ses rapports avec
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Produktion Je« metaux prccieux et les autres phenomencs
econootiqucs. — D. Bellet, Mouvement scientifique et
indoitriel. — J. Lefort, Revue de l'Acad. des Sciences
morales et puliliques. — ü. Moch, Les depenses mili-
taires aktuelles de la France et de l'Alletnagne. — L
Domanski, Lettre de l'olognc. — • \ Lettre du Japon]— Fr. Passy, Baccataureat et . . .

Freue de droit inUrnaliomal et de Ugistation com-
pitrde. 30, 5. fi. J. Gilson, Le caractcre internal, du
drort roroain. — de S. G., La guerre de 1807 Ori-
p»c, evolution. (in (fin). - Th. Baty. Les blocus paci-
fiques. — P.-M. Pantzovitz, Lc nouveau Code pcnal
de la pnneipaute de Bulgarie. - E. Stocquart, La
pasomiahtc juridlque de la femme marieo en Angleterrc.

Rimta ilalicma per le scietae giuri,licht. 26, 2. 3.
u. Lhiovenda, La eondanna nelle spesc di Ute m
SlIT"? T £ - ßesl!1

' Gli antichi usi nu-?“ del c Sit statuti di Chioggia. — B. Dusi
La revocaMita det diritti subiettivi patrimoniali (line). —

1 dov'rl morali Jel stato. — O. Ra
"

r

'

e

'U| , Loncctto, natura c limiti del demanio pubbüco
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W. Müller, Exportbuchhandlung, London W.C.,

1 Star Yard, Carey Street,

ro-t
1

1?;tSerEin^
Banknoten und Briefmarken

:

Early Leiters of Th. Carlyle. cdited by C. E. Norton

1814—1826. 1886 2 vols. cloth (publ 18/—).

10 Mark franko,
j

Letter» of Th. Carlyle, editcU by C. E. Norton 1826— t

1836. 1888. 2 vols. cloth (publ 18/—).

10 Mark franko.

Remlnlscences by Th. Carlyle, cdited by C. E. Norton.

1887. 2 vols. cloth (publ 12/-). 9 Mark franko.

Correspondence between Goethe 4 Carlyle, cdited by

C. E. Norton, 1887 (publ 9/—). 6 Mark franko.

Macdonnell, A. A., Camping Voyages on German

Rivers, 1890 (publ 10/6). 6 Mark 50 franko.

Dawson, W. H., Germany 4 the Germans. 2 vols.

1893 (publ 26/—) für 14 Mark franko.

Beeton Science, Art, Llterature, Religion and Philo-

sophy, Tbeorctical and Applied Science: Natural

History: Manufactures, Processes, Machinery, and

Commerce, Llterature, the Fine Arts, and Amüse-

ments; Religion, Sacrud Books, Doetrines, Churches,

and Sccts : Philosophien! Systems. Uw and Pohties;

with Prununciation of Namcs and Scientific Terms;

Nerv Edition, cnlnrgcd, eorrected, and revised to the

latest date, with scveral thousand Additional Articlcs,

by 0. R. Emerson, 1888 pages, royal 8vo, leathcr

bock, cloth sides (18s). Ward & Leck.

9 Mark franko.

Library of Old English Authors (publ 5,’— per vol.)

full list on npplicntion ä 2 M. 75 franco.

Mcrmald Serles. The Beit Plays of the Old Dromatists,

cach volume containing about 500 pages (publ 3/6

per volume) ü 2 M. 20.

Morluwe, Otivav. Ford, Massinger 2 vols, Heywood,

Wvcherley, Beaumont & Klctchcr 2 vols, Congreve,

Webster, Th. Middleton 2 vols, Shiriey, Dckket, Btti

Jonson 3 vols, Steele, Chapman, Vanbrugh.

Dryden (John)-Complete Work., with H.stoncal, ln

tical ,
and Explanatory Notes, by Sir Walter Scott,

and Reeditcd, Notes and Append.ccs by George

Saintsburv, Professor of English Literaturc at Min-

burgh Un'iversity, Library Edition, 18 vols. (publ £9

1 1 s6d) 1889 100 Mark.

Shelley (Pcrcy Bysshe) Complcte PoeUcal Works, the

Text carefully revised, with Notes and a Mcmoir b>

William Michael Rossetti, 3 vols, Rvo, Jop
8“'

(22s 6d)
12 Mark 50.

Shakespeare (W.)-Complete Work., Mudm* Uw

Itoubtrul Plays, with the Life of the Authot, and

Complcte Glossarv, Sc., the Text revised and eitel

by Rcv. Alexander Dyce, netv and iroproved Edition,

with the Notes printed nt Die foot of cach pag .

itlustratcd with tinely engraved Droeshoul and Sttat-

ford portrails ,
facsimile of the WUI, &*

Hvo (publ £ 4 10s)

Best Library Edition of Swift

Swlft's lOcan) Works, Complete, with Additionei LehW

Tracts, and Poems not hitherlo pubhshed. »>»5“'

and a Life of the Author by S,r \UUcr
>

Scott. »

nincteen handsome Svo volume«, gl» t°P» fP“?

£] \ 8s). London 1883.

Wordsworth (Wm.) PoeUcal Works and

bv William Knight. LL.D„ illuslrated with fine pM-

trait and etchings, 11 large Svo vols (£« ost

Edinburgh 1889.

Wordsworth's (Wm.) Pros« Works, Crittaü,

Politwal, .EstheUcal, and Literary, edited. wrth

and illustrations, by Alex. B. Crasart,^ voB^vo

(2 1 s)

Meine Ruchhandlung ist speziell organisirt zur direkten prompten und billigen

englischen Büchern, neu und antiquarisch, und von englischen Zeitschriften nac e

Heimat und dem übrigen Kontinent. 0|mc
Ich nehme deutsche und österreichische Banknoten und Briefmarken an

Zirkular mit

Kursvcrlust an
;
Frankozusemlung per Post der meisten neuen Bücher. Aus ü r c es

Bezugsbedingungen, Kataloge etc. auf Verlangen gratis und franko..
. irmpieh-

Referenzen in allen grösseren Städten Deutschlands, Oesterreichs und der , c iw ei

hingen tlcr hervorragendsten deutschen Gelehrten aller Fächer.

Soeben erschienen: Antiqu. Katalog Nr. 19: Serien, Bibliothekswerke etc.

_ r 20: Nationalökonomie.

Demnächst erscheint; Katalog gangbarer im Preise herabgesetzter englischer Wer ^
Falls Sie jetzt oder später englische Bücher gebrauchen, wird cs in ihrem niercx ’

r ;]n

ilirckt an meine Buchhandlung zu wenden. leb widme der Beschaffung antiquansc

Preise herabgesetzter Werke ganz besondere Aufmerksamkeit.
j|(

wmr Nach der gemachten Probe erkläre ich gern, dass ich mit Ihrer I.iefcrnng sotr^^

Bezug auf Schnelligkeit als in Hinsicht der Prflsbereelinung i™ höchsten 'ra'

h'tu und Ihr Vnternchmen allen, die Bücher von England beziehen, nur empfehlen

Marburg, I. März IBM. Professor W •
j

Herausgeber der -Neuerae Spra*«^,.

Dieser Nr. liegt eine Anzeige der Wcidmanuscheu Bnehhandluug in Berlin* neue pbilologis'

betr., bei, auf die wir besonders aufmerksam machen. __ ——
~hhajidlüog).

Verantwortlicher Redakteur : Dr. l’nul Hinneberg, Berlin. Verlag: Wilhelm Hertz (Bcsscrschc

Berlin W. 9, Linkstrassc 33i34. — n«w*k p n,.»hhi n/l«r in Ncu-Huppin.
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Erscheint jeden Sonnabend
im Umfange von 2—3 Bogen

begründet von Professor Dr. Max Roediger,

herausgegeben

von

Dr. PAUL HINNEBERG.
Verlag von Wilhelm Hertz (Bessersehe Buchhandlung),

Berlin W. 9, Linkstr. 33/34,

Abonnementspreis
vierteljährlich 7 Mark.

Pr» «retartm Nummer 7» PI. _ Inserate die »gespaltene Pclittelh) 30 Pt; bei Wiederholungen und grösseren Auelgai Rabatt.

Llbtotruss. »/«, sowie alle Bnehhandlungen und Kursen.Lmcraturacrtung ist in der deutschen Po-Mzoilungs Preisliste für UM unter Sr. 1387 eingetragen.

INHALT:
Thmieile und Rsllflenawlseeniebift.

Cheyne, Einleitung in Jesaja. (Aord.
Lniv,Pror. Lic. Dr. Wilhelm Rath-
sleiJi. Halle.)

Vogel, Charakteristik des Lukas nach
Sprache und Stil. (Privatdoa. Lic.
"• A Hoffman», Königsberg 1 . Pr.)

Phiiwophia.

k'rueger, Begriff des absolut Werlh

-

«otlen als Grundbegriff der Moral-
Philosophie;

irompers, Grundlegung der neu-
»kratischcn Philosophie;

D"se
!

b'\ Kritik *» Hedonismus,

gjj-
LnivPro f- Dr. Erich Adickes.

üntirrioh1$w»Mn.

^nseignement primaire

'? M» “vlUsee. (Ord. Ilo-
cönr-Prof. Dr, Wilhelm Rein. Jena.)

hiiDioji« und interthineiekleMe.
uacharitc, Die indischen Wörter- i

The°|°gie und Religionswissenschaft.

T
-«L

CÄ EinlcitunE '» dss Buch Jesaja.

ku 36 des V ,

rSetJUn8 UIU,:r durchgängiger Mitwir-

Ut.r 7! htJaJsgcg von Julius BBh-

M l2.

R ‘Cker
- Wn - XVI. 24 u. 408 S.

W in
If

Selner °ri£inaigestalt

^«eitT, , u
Wt Jahre- XVI ( 1895 )r Xr. 40

gesprochen«. .,

Icb baltc an dem do« »o*-

empfehle das
heute noch fest undi cet1 k

u
aUCh

ictzl ’ *0 es in deut-

druck der |t.

c erscheint
> wieder mit allem Nach-

mit dein Jc-

kattpt bcLhsn“
11 a Hestamcntlicher Kritik über-

"irkuno des
^'C deutsc i,e unter der Mit-

"«‘»tlidtea mi, r£eSte"‘e Aus*abe ™
ritt.

Die s,„u
CI" cngüschen Original über-

tkdls
auf den Vf 'In ..

kleinere oder grössere,
•> theils auf den Ucbersetzcr

bücher. (Privatdoz. Dr. Stern Konow,
Christian ia.)

|

H T^XV1J*
A’- 1—6. (Dr. Karl

Vielerich. Athen.)
Fahr, Lucretius. Om Naturen. (Pri-

vatdoz. Dr. Richard Heinze, Strass-
burg.)

Stein mann, De Parthis ab Horatio
memoratis. (Privatdoz. Dr. Rudolf
Helm, Berlin.)

Wunderlich, Die Kunst der Rede
an den Reden Bismarcks dargcstellt.

(Ord. Univ.-Prof, Dr. Gustav Roeihe, I

Göttingen.)

Kranz. Shakespeare- Grammatik. I.

(Aord. Univ. • Prof. Dr. Gregor
Sarrazin, Kiel.)

Beachicht*.

Funck - Brentano, Origines de la

guerre de cent ans. (Dr. Wilhelm
des Marez, Brüssel.)

Jakubowski, Beziehungen zwischen
Strassburg, Zürich und Bern im
17. Jh. (Privatdoz. Dr. Theodor I

Ludwig
, Strassburg.)

Hopf, Deutsche Krisis 1866. (Ord.
Univ.-Prof. Dr. Georg Kaufmann,
Breslau.)

Qeoffraphie, Länder- und Völkerkunde.

Thoroddsen, Geschichte der islän-

dischen Geographie. II. (Privatdoz.

Dr. Konrad Kretschmer. Berlin.)

I

SUata- und Sozlalwlaaenaohaften.

Maier, Soziale Bewegungen und
Theorien. (Aord. Univ.-Prof. Dr.

Otto Gerlach, Königsberg i. Pr.)

Recfatawlaaenacti&fL

I Zschimmcr, Offerte an das Publi-

kum. (Ord. Univ.-Prof. Dr. Jo-

hannes Biermann. Giessen.)

Kunatwiasanacttaft.

Sch u 1

1

2 e , Wiedergeburt deutscher

Kunst. (Dr. August Endeil, Mün-
chen.)

Notizen und Ultthellungen.

Gelehrte Gesellschaften und Personal-

Veränderungen, Inhalt neuerschiene-

ner Zeitschriften, neu erschienene

u. demnächst erscheinende Schriften.

zurückgehende Abweichungen vorliegen, sind

S. VI (nach den Seitenzahlen des englischen Ori-

ginals) angegeben. Die Abweichungen sind zum

guten Theil rein ausserlicber Natur. Einzelne

bieten allerdings auch ein neues Urtheil des Vf.s;

z. B. S. 92 hält er es jetzt für möglich, dass

!
Jes. 15, 16 mit 21 , 11— 14 zusammen aus dem

J. 589 stamme. An ein paar Stellen kann ich

die Abweichung vom Original nicht für glücklich

|

halten. S. 44, am Eingang der Ausführungen

über den jesajaniseben oder nichtjesajanischen

Ursprung von Jes. 9, 1—6 war Hackmann als

derjenige genannt, welcher die Stelle für jünge-

rer Zeit entstammt halte. Dafür ist jetzt Stade

in den Text eingesetzt worden. Stade hat aller-

dings vor Hackmann Bedenken gegen die Echt-

heit des Stückes geäussert, aber nicht in der

j

bestimmten Form, wie das hier mitgetheilte Ur-

1

theil lautet. Das ist erst von Hackmann ge-

schehen. Durch die Aenderung ist eine störende
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Unebenheit in den Text gekommen. S. 46 (oben),

am Ende der ganzen Auseinandersetzung, treffen

wir auf den Namen Hackmanns, und dort wird

(vollkommen richtig) vorausgesetzt, dass die vor-

ausgehenden Erwägungen nicht an Stades ge-

legentliche und nur andeutende Aeussemng an-

knüpfeen, sondern an das motivirtc Urtheil Hack-

manns. Um noch eine Abweichung, die ich

nicht für ganz glücklich zu halten vermag, zu

erwähnen, verweise ich auf S. 297. Bei der

Charakteristik der Geistesrichtung des sog.

Tritojesaja heisst es jetzt, die von Ezechiel be-

gründete und von Haggai und Sacharja gestärkte

ritualistische „Schule“
1

sei erst seit Esra zur

herrschenden geworden. Im Original steht through

Ezra, und das stimmt zu den Ausführungen auf

S. 21*; jenes »seit 4
* enthält nach meinem Ge-

fühl eine Abschwächung der Bestimmtheit des Ur-

thcils über Esras Antbeil an der fraglichen Ent-
wicklung. — Die am Ende der englischen Aus-
gabe stehende Uebersetzung der nach der Ansicht

des Vf.s echten Stücke von Jes. I und II ist ver-

ständlicher Weise in dieser Ausgabe weggelassen.
Die trefflichen Register sind um eins vermehrt wor-
den, nämlich um ein dankenswertes Verzeichniss
der in dem Werke zitirten (theologischen) Auto-
ren. Ein Blick in diese Register genügt, um zu
zeigen, nicht bloss eine wie gewaltige Arbeit
in diesem Buche steckt, sondern auch, wie
mannichfaltig die Belehrung ist, die man aus ihm
entnehmen kann. Das deutsche Gewand, in

das der Ucbersetzer das Buch gekleidet hat, ist

vortrefflich geraten. Ich habe auf weite Strecken
hin die Uebersetzung mit dem Original verglichen
und nur vereinzelt einen kleinen Anstoss gefun-
den. Um dies nicht ohne Beleg zu sagen, er-

wähne ich S. 297 (Z. 15 v. u.): im Original
steht dort not too orthodox Judahitcs\ im Deut-
schen kommt das feine too nicht zum Ausdruck
(oder ist es vom Vf. gestrichen?). S. 93 (Z. 6.
7 v. o.) könnte auch verstanden werden, die
Jesajastelle sei von der Jeremiastelle abgeschrie-
ben worden; im Original ist dies Missverstand-
niss unmöglich. Genaue Festlegung des Gemein-
ten war um so nöthiger, als jetzt vorher für
Jcs. 1 5, 1 6 die mögliche Entstchungszcit (589)
festgelegt wird und nicht jeder deutsche Leser
wissen kann, wie der Vf. über die Herkunft von
Jer. 48 denkt. Es hat keinen rechten Sinn,
wenn S. 34 bussnote 2 von einer im „revidirten
I exte“ bevorzugten Uebersctzungsgestalt die
Rede ist. Der deutsche Leser kann wenigstens
versucht sein, an die revidirte Ausgabe der
Lutherbibel zu denken; gemeint ist aber die re-
vidirte englische Bibel. Zu S. 19* (§2 Anfang)
hätte bemerkt werden sollen, dass Kosters Buch
auch deutsch erschienen sei (Die Wiederher-
stellung Israels in der pers. Periode. Uebs. von
Basedow, Heidelberg 1895).

Die Ausstattung des Buches ist schön. Der

Druck ist auch durchweg korrekt. Einige Druek-

verschen in Zahlangabcn sind allerdings störend,

werden aber bei sorgfältiger Lektüre leicht be-

merkt und verbessert werden. Unangenehm ist

der Ausfall des Wortes »Zeit“ auf S. 46 im

Texte Z. 5 v. u. (»in der letzten Zeit“ muss cs

heissen). Missverständlich ist auch die Gestalt

der I'ussnotc 2 auf S. 22*. Man könnte glau-

ben, es handle sich um ein „Theol. Studien*

betiteltes Werk von Kosters. In Wirklichkeit

handelt es sich aber um eine Besprechung von

Kosters’ Werk (Het Herstel usw.) in der holläml.

Zeitschrift „Theol. Studien“. — Natürlich sollen

und können die erwähnten Kleinigkeiten den

Dank nicht schtpälcrn, den man dem Uebcr-

setzer für seine treffliche Arbeit schuldet. Der

Ucbersetzer bekennt in seinem Vorworte, dass

er den Urtheilen des Vf.s nur in geringem Um-

fange folgen könne; ich befinde mich in gleicher

Lage. Ich schliesse mich aber auch dern Wunsche

des Uebersetzers an, das Werk möge in seinem

deutschen Gewände viele Fruchte schaffen. Fs

kann und wird dies thun überall, wo man mit

kühlem Kopfe und ruhiger Erwägung den kriti-

schen Gängen des Vf.s nachgeht und sich auch

gegenüber bestrickenden Ausführungen und Fol-

gerungen die Selbständigkeit des Unheils zu

bewahren weiss.

Halle a. S. J.
W. Roths lein.

Theodor Vogel, Zur Charakteristik des Lukas

nach Sprache und Stil. Fine Laicnstudic. Leip-

zig, Dürr, 1897. 49 S. K°. M. 0,85.

Der Vf. dieser Schrift, ein älterer Philologe,

hat auf die einschlägige theologische Litteratur

„anfangs nothgedrungen, weiterhin grundsätzlich*

(S. 11) sehr wenig Rücksicht genommen. Auf

diese Weise ist es ihm entgangen, dass sein

Thema doch schon öfters erheblich vollständigere

Bearbeitungen als durch ihn gefunden bat: nach

der lexikalischen Seite vor allem durch Leke-

busch, Die Komposition und Entstehung der

Apostelgeschichte, 1854, S. 37— 74, betreffs

sonstiger schriftstellerischer Eigenarten des Autors

besonders durch F riedrich, Das Lukasevan-

gelium und die Apostelgeschichte, Werke des-

selben Verfassers 1890. Es fehlt z. B. bei Vogel

in seiner Liste der lukanischen 'm

N. T. S. 42 f. fast die Hälfte der betreffenden

Wörter. So ist auch schon vor ihm viel gründ-

licher der Nachweis geliefert worden, dass beide

Lukasschriften im Grossen und Ganzen einen

einheitlichen litierarischen Charakter an sich tra

gen. Wollte V. das alte Thema von Neuem

behandeln, so hätte er der von ihm offen ge-

lassenen Frage näher treten müssen, ob und uu

weit nicht doch in einzelnen 'I heilen bei

Schriften gewisse sprachliche Eigentümlichkeiten

sich finden. So wäre es z. B. eine interessante

Untersuchung gewesen, wie weit Lukas im b v;Ln
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gclium von dem bei Matthäus und Markus vor-

liegenden traditionellen Stil der Leben - Jesu - Er-
zählung abhängig ist. (Vgl. dazu Norden, Die
antike Kunstprosa II, 1898, S. 486— 492 und
Blass in der Neuen Kircbl. Ztschr. IX S. 521 f.).

Es hätte ferner wohl auch auf die Lesarten des
Blass'schen /J-Teates eingegangen werden müssen.
V. berücksichtigt aber nicht einmal die neueren kri-

tischen Ausgaben des N. T.s, sondern zitirt nach
einer Ausgabe von Theile. Immerhin soll anerkannt
«erden, dass er auch einzelnes Neue an Be-
obachtungen beibringt, wenngleich seine Aus-
führungen zum Thei! mit der Richtigkeit der von
ihm mehr vorausgesetzten als ernstlich vertei-
digten Auffassung stehen und fallen, dass der
Paulusschüler Lukas thatsächlich der Verfasser
beider Schriften sei. - Die Behauptung S. 1 3,
es führe keine Spur darauf, dass dieser Lukas
je als Prediger des Heils tbätig gewesen, be-
ndu angesichts Philctn. 24, wo ihn Paulus unter
semen «impf« aufzäblt, wohl nur auf einem
Versehen.

Königsberg i. Pr. R. A. Hoffmann.

Philosophie.

Felix Krueger, Der Begriff des absolut Werth-
vollen als Grundbegriff der Moralphilosophie.
cipzig, ß. G. Teubner, 1898. 96 S. gr. 8°. M. 2,80.

Das erste Drittel der Schrift beschäftigt sich

T Kants Ethik: berechtigt ist sein energischer
amp gegen den Eudämonismus, unberechtigt

seine Abneigung gegen die psychologische He-
Stundung der Moral. Grundlage der Ethik muss
ac ru«ger eine allgemeine Werththeorie sein.
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- Organisirung oder einheitliche Verknüpfung einer
Mannichfaltig k e it von Bcgehrungsinöglichkeiten)

i sich in seinem psychischen Leben realisirt findet.
I Diese Theorie wird mit einigem Pomp als

neue Grundlegung der Moral verkündet. Aber,
i dass ein sittlicher Mensch Charakterfestigkeit

besitzen, nach festen Zielen streben und darum
manche Augenblicksgelüste unterdrücken muss:
das wusste man auch vor Kr. schon. Und was
den Versuch betrifft, einen unbedingten Werth
zu erweisen, so hat Staudinger schon 1887 (Die
Gesetze der Freiheit) einen ganz ähnlichen Weg
eingeschlagcn. Er mündete bei der allgemein-
gültigen, an Jeden ergehenden Vernunftforderung,
organischen Zusammenhang in seine Zwecke zu
bringen, sein Leben zweckgemäss zu ordnen.
Das ist dasselbe, wie wenn Kr. eine systemati-
sche Werthordnung, eine Steigerung der Wer-
thungsenergie „im Sinne eines organischen
Wachsthums“ verlangt. Auch für seine Theorie
gelten deshalb die Einwände, welche ich gegen
Staudinger erhob (DLZ. 1898, Sp. 183 2 ff). Ein
Richard III. übertrifft an Wertbungsenergie man-
chen echt sittlichen Menschen und bleibt doch
ein grosser Schurke! Welcher Maassstab dem
Werthen zu Grunde liegt, welchen Objekten
Werth zuerkannt wird: darauf kommt es an, das
unterscheidet erst den sittlichen vom unsittlichen

Menschen, nicht die Funktion des Werthens an
sich. Und Unbedingtheit des Werthens? Es
giebt sehr viele Menschen, welche einer Er-
höhung ihrer Wertbungsenergie durchaus keinen

besondern Werth zuschreiben unc! in deren Be-

gehrungen es höchstens die eine Konstanz giebt,

dass sie alle Konstanz meiden und, so weit

möglich, jeder Augenblicksbegierde nachgeben.

Kr.s Theorie richtet sich selbst, wenn sie ihn

S. 50/1 zu dem Geständniss zwingt, solche

Wesen seien „kein mögliches Objekt der mora-

ischen Beurtheilung“, denn das unbedingte
Sittengesetz gelte nur für das werthende Be-

wusstsein.

Kiel. Erich Adickes.

Heinrich Gomperz, Grundlegung der neuso-

kratischcn Philosophie. Wien, Franz Deuüekc,

1897. IX u. 154 S. 8*.

Derselbe, Kritik des Hedonismus. Eine psycho-

logisch-ethische Untersuchung. Stuttgart, J. G. Cotta

Nachf., 1898. VIII u. 122 S. 8* M. 2,40.

Im J.
1890 hat Leo Haas eine neusokrati-

sche Schule begründet; sie blüht seitdem, wie

Gompcrz uns berichtet, langsam aber stetig an

Bekennern zunehmend. Diese Schule ist keine

philosophische Gesellschaft, Richtung oder Sekte,

sondern eine Gemeinde von Gläubigen, welche

sich zusammenfmden in ihrem Glaubensbekenntniss,

das in den Worten des «Sokrates enthalten ist:

für einen guten Mann giebt cs kein Uebcl, weder

im Leben noch im Tode. An Sokrates glauben

Digitized by Google
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sie; nicht an seine Lehre, die manches Un-

richtige enthält, aber an seine Person. Er ist

nicht nur der beste und glücklichste aller, die

da lebten, sondern auch „die vornehmste ge-

schichtliche Verwirklichung des Göttlichen im

Menschlichen“. Seinem Vorbild nacheifern heisst:

dem alten griechischen Ideal, der Vergottung des

Menschen, zustreben.

G. selbst bezeichnet diese Anschauungen als

einen religiösen Glauben. Nun, gegen einen

Glauben polemisirt man nicht. Von Interesse ist

aber, wie sich auch bei den Ncusokratikcrn die

Gesetze aller Konvcntikcl- und Sektenbildung

nicht verleugnen. Ist Sokrates der Oberheilige,

so scheint Hr. Haas ein Heiliger zweiter Ordnung
oder eine Art von Papst zu sein. Am Schluss

des Werkes crthcilt er ihm in feierlicher Weise
die Approbation und bezeugt, das Buch enthalte

nichts, was geeignet sei, falsche Vorstellungen

von dem sokratischcn Glauben zu erwecken.
Ilat&äc mit diesem Losungswort der
neuesten Religion seblicsst das Zeugniss über G.’
Rechtgläubigkeit. Der rechte Glaube gebietet

unter anderm, die Möglichkeit von Wundern an-

zunchmen. Die Neusokratiker sind Anhänger
der Fechncrschcn Metaphysik; Erde, Sonnen-
und Stemensysteme bezeichnen sie als die

grossen göttlichen Geister und glauben, dass
diese möglicherweise das Geschick des Menschen
durch übernatürliche Einwirkungen beeinflussen
und vielleicht manchen Sokratiker vor materiellen

Uebeln, vor unzeitigem Tode usw. bewahren,
um den Sieg des Guten zu beschleunigen. Und
so ist denn „der Sokratiker in dem berechtigten
Selbstgefühle, das jenem zukommt, der da weiss,
dass er der kleine 'Präger einer grossen Idee
ist, in allen Momenten, und insbesondere in Augen-
blicken weittragender Entscheidungen, auf ein
Daimonion gefasst“. Man meint, die alten Herrn-
huter sprechen zu hören. Und daneben der
Einfluss Nietzsches, — ein seltsames Gemisch!

Für den neusokratischen Glauben soll nun
G. neusukratisebe Philosophie der wissenschaft-
liche Ausdruck sein, ohne dass jedoch eine
eventuelle Widerlegung der letzteren dem Glauben
als einer bestimmten Gemütbsverfassung und
Lebensstimmung irgendwie Abbruch zu thun ver-
möchte. Das Vorbildliche an Sokrates ist sein
Unabhängigkeitsgefühl (von der „Schule“ als natfcd
bezeichnet), sein stabiles geistiges Gleichgewicht

:

der Inbegriff der l ugend zugleich und des Glücks.
Störung dieses Gleichgewichts ist das einzige
wahre Uebel, die Persönlichkeit das allein Werth-
volle am Menschen, und darum Kardinalforderung
der Ethik: suche deine geistige Eigenart zu
festigen und zur Vollendung zu bringen! „Wenn
Alle diese Aufgabe erfüllten, dann fände die
Natur zu ihrem grossem Werke der Auslese
lauter wohlgestalte, an sich lebensfähige Geister
vor“; unter ihnen würde sic, um die Zukunft

aufzubaucn, die Tauglichsten, die Besten aus-

erwählen — in erster Linie also doch wohl die

Mitglieder der „Schule“. Wobei nur zu be-

dauern ist, dass die neusokratischen Herren und

Damen nicht die vielbeschäftigte „Natur“ entlasten

und die Sache selbst in die Hand nehmen. Ein-

fach die Resolution gefasst: „Neusokratiker dürfen

nur innerhalb der Schule heirathen“, und vielleicht

gäbe es schon in 100 Jahren eine Generation

von „Uebermenschen“. Dieser Terminus fehlt

zwar im Wortschatz der neuen Religion, und

G. selbst hält in der Vorrede Nietzsches Einfluss

nicht für tiefgreifend. Ich bin darüber etwas

anderer Ansicht. Viele der Grundgedanken klingen

auf jeden Fall sehr an Nietzsche an, und auch bei

G. spielen missverstandene Darwinsche Ideen eine

grosse Rolle.

Was die Neusokratiker (ebenso wie Nietzsche)

wollen, ist eine Umwerthung der üblichen morali-

schen Werthe. Darum kann man sie nicht vom

Standpunkt der bisherigen Moral aus kritisiren oder

widerlegen. Und ausserdem: das Werthen ist

eine Thätigkcit von so individuellem, rein sub-

jektivem Charakter, dass es durch theoretische

Ueberlegungen allein kaum beeinflusst werden

kann. Doch was Gründe nicht vermögen, das

vollbringt die Geschichte. Sie wird die Ncu-

sokratiker hinwegfegen, wie sie schon so manche

Sekten und Schulen hinweggefegt hat. Und das

wird die bündigste Widerlegung sein. Moral ist

in erster Linie Lebensordnung für eine Gemein-

schaft. Von Dauer wird deshalb eine Mural nur

dann sein, wenn ihre Vorschriften die Tendenz

haben, auf den Bestand und auf die Höherent-

wicklung der Gemeinschaft hinzuwirken. Und

das ist bei der neusokratischen Ethik nicht der

Fall. Sic will „den Menschen zur Unabhängig-

keit von allen äusseren’ Dingen hinführen“ :
wie

könnte sic „ihm da bindende Vorschriften für

sein Verhalten gegen äussere Dinge [z. B. gegen

seine Mitmenschen] geben, ihn somit als von

diesen abhängig darstellen?“ Nur auf sich selbst

darf der Mensch Rücksicht nehmen, auf Aus-

bildung und Bewahrung seiner Eigenart. Die

Gerechtigkeit gegen Andere ist für den „guten“

Mann lediglich ein Bestandteil der Gerechtigkeit

gegen sich selbst. Streiten diese beiden Ge-

rechtigkeiten mit einander, sollte jemand durch

seine ganze Persönlichkeit zu einer gewissen

Handlungsweise genöthigt werden (z. B. z '
l>n

Tyrannenmord, oder auch zu Raub, Verra .

gemeiner Ehrabschnciderei) und sollte er über

zeugt sein, dass öffentliche Verachtung, Strafen

aller Art und Tod sein inneres Glcichgcwic t

nicht zu stören vermögen: „dann hat er a.

guter Mann unbeirrt der Stimme seines Geiste«.

: der Stimme seines Gewissens zu gehorchen, urr-

! jene Folgen muthig auf sich zu nehmen c

{

x»ptv“ (S. 88). Dem gegenüber scheint mir ein

J

Dreifaches sicher: 1) Sokrates würde cncrgisci
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und entrüstet jegliche Verwandtschaft mit der-
artigen Ansichten nblehnen; 2) für sittlich hoch-
stehende Neusokratiker mögen sie nur ein geist-
reiches Spiel bedeuten; Verbrechern und un-
reifen Menschen, besonders jugendlichen Köpfen
io drängender Entwicklung werden sie als direkte
Aufforderung zu Selbstsucht, Thorheit. Exccntri-
zität und Verbrechen erscheinen; 3) als Lebens-
ordnung einer grösseren Gemeinschaft allgemein
anerkannt, würden sie nicht Leben und Entwick-
lung, sondern Tod und Verfall herbeiführen.

Krueger hat, wie die vorhergehende Be-
sprechung zeigt, einen gemeinschaftlichen Aus-
gangspunkt mit den Neusokratikern. Auch er
glaubt für das einzelne Individuum, mit Rücksicht
allem auf dessen psychisches Leben, unbekümmert
um die Nebenmenschen, eine Ethik entwerfen zu
kunaen. Aber seine sittlichen Werthe und Ideale
»>llen mit denen der gewöhnlichen Moral der
buche nach im Wesentlichen übereinstimmen.
35 ist unrichtig und inkonsequent. Jede Indivi-
lethik, ran 8efasst und Streng durchgcführt

macht eine Umwertung der geltenden sittlichen
nertbe notbwendig. Denn diese entstammen
® grossen Theil einer sozialcthiscben Be-

taebungsweise. Die Neusokratiker scheuen vor
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h e Weiteres gern zuges,eben:

die grosse Mehrzahl der menschlichen Handlungen
(un weitesten Sinn des Worts) gebt nicht aus
der \ orstellung künftiger Lust oder Leidlosigkeit
hervor. Aber was ist damit gewonnen? Wird
durch dies Zugeständnis der Hedonismus (oder
Wie ich sagen würde : der Eudämonismus) widerlegt ?
Sicher nicht, falls er nicht über das thatsäcblich
\ orhegende hinausgeht: dass nämlich stets die
Rücksicht auf den Handelnden dasjenige ist, woraus
die Handlung entspringt. Jeder rcagirt auf die
Einflüsse der Ausscnwelt so, wie es seinem
ganzen psycho physischen Wesen im Augenblick
der Reaktion am gemässesten ist. In den meisten
I’ ällen kann die Entscheidung hierüber ohne Weite-
res getroffen werden, so z. B. bei allen Instinkt-,
Reflex-, Trieb-, Gcwohnhcitshandlungcn; da ist
der psycbo-pbysische Organismus durchaus nicht
zweifelhaft darüber, welche Handlungsweise seinen
augenblicklichen Interessen und Bedürfnissen am
meisten entspricht. Ist aber ein Entschluss, eine
Wahl zwischen verschiedenen Möglichkeiten erfor-
derlich, so müssen Lust- und Unlustgefühlc hinzu-
treten. Ihre biologische Funktion besteht darin, dass
sie über das dem Organismus augenblicklich oder
auch dauernd Genehme aufklären. Auf Grund
dieser wirklichen oder als künftig vorgestellten— Gefühle wird dann entschieden und gewählt.
Ob ich also rechtsum oder linksurn mache, ob
ich mich — mit meinem Geist in weiten Fernen— mechanisch an- und auskleide, ob ich einem
mächtigen momentanen Trieb nachgebe und damit
mein ganzes ferneres Leben ruinire oder ob
stärker als der starke Trieb meine Selbst-
beherrschung und die Rücksicht auf" meine
bleibenden Interessen ist, ob ich dem Zuge
meiner Gedanken nachgebc, ob ich nach vielen

l Überlegungen das wähle, wovon ich das grösste
Glück erwarte: die Grundthatsache ist überall

dieselbe: wozu es mich drängt, treibt, was mich
lockt, kurz, was mir im Augenblick das Gemässestc
ist, das thue ich. Und der Eudämonismus hat

Recht, wenn er diesen Thatbestand dahin for-

mulirt, dass bei allem meinem Handeln die Rück-
sicht auf mich, auf mein Wohl, mein Glück
das Entscheidende ist, mag diese Rücksichtnahme
unbeabsichtigt, mir selbst unbewusst erfolgen

und erst in den Handlungen zu Tage treten, mag
sie als bewusstes Motiv auf Grund vorhergehender

Lust- und Unlustgefühlc die That herbeiführen.

Auch auf moralischem Gebiete wird die Sache

nicht anders. Nur zeigt sich hier besonders

häufig die auch sonst vorkomrnende Erscheinung,

dass wir uns selbst „aufopfern“, dass wir auf

unser eignes „Glück“ dem Anderer zu Liebe

verzichten, eben damit aber ein höheres Glück

uns sichernd oder erwerbend, dessen wir andern-

falls verlustig gehen würden. Und der Neu-

sokratiker? Beginnt bei ihm plötzlich eine neue

Ordnung der Dinge? Für ihn ist seelisches

Gleichgewicht das höchste Gut, Störung desselben
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„Jas“ Uebel; der „gute“ Mann ist der diesem

Ucbel gänzlich entrückte. Wenn nun der Ncu-

sokratiker bei allen seinen Handlungen und Ent-

schlüssen jenes höchste Gut im Auge hat: ist

dann nicht auch bei ihm die Rücksicht auf sein

Wohl, sein Glück das Entscheidende? Und

wird er damit nicht zum Eudämonisten? Wozu

also der Lärm, wozu das Sprödethun?

Kicj
Erich Adickcs.

Unterrichtswesen.

E. Levasseur, L’cnseigncment primairc dans

les pays civilises. Paris, Berger - Levrnult et Cie,

18V7. IX u. ö28 S. 8°. Fr. 15.

Wer die Schule hat, hat die Zukunft, so hiess

es früher. Jetzt muss der Satz lauten: Wer die

besten Schulen hat, der hat die Zukunft. So

wird der Blick über das Vaterland hinausgelenkt

auf das Schul- und Bildungswesen der übrigen

Völker. Das scheidende Jahrhundert sieht man-

cherlei internationale Vereinigungen, des Gelehrten-

thums, des Kapitals, der Arbeiter, und auch ein er-

starkendes Interesse an den internationalen Fragen

und Problemen der Erziehung. Mit Aufmerksamkeit

wird das Schulwesen der einzelnen Länder wechsel-

seitig studirt; vor Allem steht das deutsche im Mittel-

punkt der Betrachtung. Das ist nicht zu ver-

wundern, wenn man bedenkt, dass wir in dieser

Beziehung anderen Staaten seit der Reformation

weit vorausgeeilt sind. Das Volk der Denker legte

naturgemäß den Schwerpunkt in die Aufgabe der

Erziehung, Auch die militärische Schulung und

die technische Vervollkommnung verlangte ge-

bieterisch eingehende Sorge für die Heran-

wachsende Generation. Aber mit Riesenschritten

sind, namentlich seit 1870/71, die übrigen Staaten

uns nachgccilt, um es uns glcicbzuthun, ja, wenn

möglich, uns zu fibertreffen. Mit Eifer und Fleiss

vertiefen sie sich in unsere Einrichtungen und

Bestrebungen, vergleichend, sichten»!, lernend.

So tritt nun auch an uns Deutsche die Aufgabe

heran, mehr, als es bisher geschehen, dem aus-

ländischen Schulwesen unsere Aufmerksamkeit zu

schenken und sowohl die Fortschritte, die dort

gemacht werden, zu verfolgen, als auch die Dar-

stellungen kennen zu lernen, die von Ausländern

über unser und anderer Kulturvölker Schul- und

Bildungswesen veröffentlicht werden.

Zu den letzteren gch(“>rt nun das vorliegende

Werk von Levasseur. Es ist ein stattlicher

Band von 628 Seiten. Es bespricht folgende

Länder: 1. Aus Europa: England, Belgien,

Frankreich, Deutschland (Preussen, Sachsen,

Hessen. Baiern, Württemberg, Baden, Lübeck,

Mecklenburg-Schwerin, Sachsen-Weimar), Schweiz,

Oesterreich -Ungarn, Portugal, Spanien, Italien,

Rumänien, Russland, Finnland, Schweden, Nor-

wegen, Dänemark. In einem Anhang wird noch
hingewiesen auf Griechenland, Serbien, Bulgarien,

Türkei. 2. Aus Afrika: Algier und Tunis, die

französischen Kolonien von Afrika, Kapland, St.

Helena, Insel Mauritius, Natal, Siena Leone,

Aegypten, Erythrca. 3. Aus Asien: Japan, die

französischen Kolonien, China, Persien, Indien.

Sibirien. 4. Aus Australien: Das britische

Australien, die französischen Kolonien in Occanicn,

die niederländischen und die Hawai-Inseln. 5. Aus

Amerika: Canada, die Vereinigten Staaten, Guate-

mala, Salvador, Costa Riea, Argentinien, Uruguay,

die französischen Kolonien in Amerika, Mexiko,

Honduras, Haiti etc., Guyana, Venezuela, Co-

lombo, Chile, Brasilien.

Auf diesen Durchblick durch die einzelnen

Staaten folgt dann eine vergleichende Betrach-

tung des Elementarschulwesens, und zwar nach

folgenden Gesichtspunkten: 1. Die Verwaltung,

wobei die Inspektion, das Verhältnis# zwischen

Schule, Religion und Kirche, zwischen Schule

und Staat besprochen wird. 2. Die Schulen,

Schulbäuser und innere Einrichtung, Lehrpläne.

3. Die Lehrer, Lehrerseminare, Besoldung etc.

4. Die Schüler. 5. Die finanzielle Ausstattung.

Bei dem ungeheuren Stoff, der hier zur Be-

arbeitung vorlag, darf man nicht erwarten, dass

die Darlegungen in Bezug auf die einzelnen Län-

der ausführlich gegeben werden; es konnte sich

immer nur um eine Auswahl und gruppirende

Zusammenstellung der hauptsächlichsten -‘ten

aus der geschichtlichen Entwicklung und <ler

neueren Statistik handeln. Dabei tritt eine ge-

wisse Ungleichinässigkeit hervor, insofern der

Vf. auf sehr verschiedenartiges Material aus t en

einzelnen Ländern angewiesen war. Bei

konnten die Uebersichten bis 1894 fortgefuhr^

bei andern musste schon in den 80 er Ja re

aufgehört werden. Einzelnes konnte ausführlicher,

anderes nur sehr kurz, abgerissen und ap

behandelt werden. Denken wir z. B. an ic .

dem deutschen Reich gegebenen Be ‘s
P'f

e
'

'

uns die ungleiche und unzureichende es u

sofort ins Auge. - Aber hier ist auch die

Arbeit ungemein erschwert, da es eine zus

fassende, erschöpfende Statistik nicht g»-

aus den einzelnen Staaten mit ihren selbstän l*g^

Volksschulverhältnissen nicht leicht eine g»

massige Zusammenstellung hergcstcl t

kann Bei den. Durcblescn des Bandes wird

die Lücke recht fühlbar, die wir in De“l8c““.

insofern haben, als eine zusammenfassende

stik des Schulwesens simmtlicher . taa
' ^

Am interessantesten ist ohne Zweie

Kapitel, das den vergleichenden Durch >

das Ganze bringt. Freilich kann auc '

dies
,

was als besonders charakter'st.sch
ange-

sehen werden muss, nicht zu voller
... cter

langen. So wird z. B. der
_
gegoi-

der Volksschulen in Deutschland (S.
UIW |

über den religionslosen Schulen hran
.j.

I der übrigen Länder wobl berührt, stet s
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lige uml durehsclilagemle Gründe für die Aufrecht-
erhaltung dieses Charakters ganz übersehen.

Immerhin mag das Werk als ein erster Ver-
such einer vergleichenden Zusammenstellung des
Volks-Schuiwesens der Kulturländer willkommen
geheissen werden. Hoffentlich findet sich bald in

Deutschland ein Arbeiter, der neben dem Sammel-
«erk von Baumeister eine zusaramenfassende Be-
arbeitung des grossen Gebietes unternimmt.

Jena - W. Rein.

Philologie und Litteraturgeschichte,

Theodor Zachariae, Die indischen Wörter-
bücher (Kosa). (Grundriss der Indo-Arischcn Phi-
lologie und Alterthumskunde hgb. von G. Buhler,
I- 3 8.) Strassburg, Karl J. Trübner, 1897. 40 s’
I Bl. 8'. M. 2,SO.

Inter den jetzt lebenden Sanskritisten giebt es
wohl keinen, der um die Erforschung der indischen
Lexikographie so viele Verdienste sich erworben
ut als Zachariae. Schon seine Beiträge zur indi-
schen Lexikographie waren grundlegend, und seit-
dem ist er auf diesem Gebiete thätig geblieben, und
»ir verdanken ihm reichhaltige Beiträge zur Auf-

dieser wichtigen Litteraturgattung sowie
srnglalttge Ausgaben von Säsvata und Hemacandra,
Md haben nächstens eine von Mankhaka zu er-
warten. Die jetzt vorliegende Gesammtüber-

f“
ist somit auf gründlichen Studien aufgebaut.

Es selbstverständlich, dass nicht alle hierher
garenden Fragen auf 40 Seiten eingehend er-
J irt werden konnten; indessen wird man nichts

chtigeres vermissen und überall Anleitung zu

dir
r

Cr urs'-bunK lind <tn. Der Vf. hat sich auf

w
'^.fH'-^nttrbücher beschränken müssen,

»«hl auch andere als ich bedauern werden,

schon^ W 'r<1 emC gerichtliche Uebersicht ge-

»m rvr
K
.
“* Pnz kuri

’ einfach weil wir auf die-

ne, d„
*?' s<

;

hr wen,
ff w's»en. Zwar lassen sich

mach dL Tf einige C™nd äätze hcrleiten,

der einz I "'t
d ‘C chronulogische Reihenfolge

Z Tl
K" K0&S 2 - Th. bestimmen iäsft,

{w
g'nauer

.

en Daten fehlt cs hier ebenso

schichte r-r de
L

mdlsc,)en Litteraturge-

STZ \ . .’T*'
dic Weber*., lässt

Namen von K
be5tlmmcn - Dnd die vielen

werden ,

Kosaverfass«tcn
, die uns überliefert

leider nkhr
“”S Z "’ar auch sonst bekannt, aber

J
bC*'immbar- «« * B. der

Sch älter als a

h V -"’ de" Wlr noch bcsi|zen, wirk-

"Cbmcn. da« ru"™’
U"d

.

In"'‘efcrn darf man an-

vantari
der i

:UU antar ' mit demjenigen Dhan-

Mant wird .?

* Cm ^ebgenosse Kälidäsas ge-

bcxikograDh
Z

.

U
.

tlmn ,mt? Wer ist der

««er etw% •
,

(°der bätyäyana ?) und hat

tbian? Di

™ lt

,

m Lexikographen Vararuci
a,lf

gcwort'en u
j* “'hnliche Fragen können nur

«erden. För ihrc Beantwortung

- fehlt es uns an jedem Anhalt. Unter diesen Um-
standen gewinnt das Zitat in der chronologisch

- bestimmbaren Käsikä I. 2. 36, das Z. S. 8 bei-
5 läufig erwähnt, für die Zeitbestimmung der indi-
t sehen Lexikographie im Allgemeinen an Be-
i deutung.

Im 2 . Abschnitt handelt der Vf. über die An-
ordnung der Koaa. Dieser Abschnitt ist sehr
klar und übersichtlich. Das meiste Hierherge-
hörige hatte Z. schon in seinen Beiträgen zu-
samniengestcllt.

Den grössten Platz in der Darstellung nimmt
die Behandlung der einzelnen Wörterbücher ein.
Nur die wichtigsten von ihnen konnten berück-
sichtigt werden und eingehender nur die schon
berausgegebenen. Sehr dankenswert sind hier
dic Winke, die Z. aus seiner reichen Kenntniss
des handschriftlichen Materials für künftige Her-
ausgeber giebt. F ür die chronologische Fixirung
der einzelnen Rosas kommt wenig Neues her-
aus, was in der Sache selbst begründet ist. Gar
nichts erfahren wir z. B. über MahSksapanaka,
welcher Name wieder an die neun Juwelen er-
innert, womit nicht gesagt sein soll, dass er
ein Zeitgenosse Kälidäsas war. W7as Dhanaftjaya
betrifft, so kann kaum davon die Rede sein,

dass Räjasekbara, der ihn nennt, der bekannte
dramatische vSchriftsteller sei. Sein Dvisamdhlna-
kävya ist wahrscheinlich, wie Bhandarkar ver-
mutet, durch Kaviräja hervorgerufen. Wir
müssen wohl vielmehr an den jüngeren Räja-
äekhara denken. Unter Kgemendra ist jetzt

nachzutragen, dass sein Lokaprakäsa von Weber
in den Indischen Studien eingehend besprochen
wird. Auf S. 39 ist es mir aufgefallen, dass Z.

die von Schicfner herausgegebene Buddhistische

Triglotte nur aus Anführungen kennt. Die Biblio-

thek der Deutschen Morgenländischen Gesell-

schaft besitzt ein Exemplar. Das Buch ist aber

1859, nicht 1869 gedruckt.

Das Studium der indischen Lexikographie
ist von grosser Wichtigkeit, für die Meisten aber

wohl wenig erfreulich. Um so mehr sind wir

dem Vf. zu Dank verpflichtet für das zuver-

lässige und gute Hilfsmittel, das er uns auch dies-

maJ gegeben hat.

Kristiania. Sten Konow.

7/ T Byoavei xdfte jrr,va. Töjio? A*. foU, 1 —5.

Athen, ’Jvoriflt, 1898. 128 S. 8®. Jährlich 12 Hefte

zu Fr. 10.

Dass die neugriechische Litteratur sich gegen-

wärtig in ihrer Sturm- und Drangperiode befin-

det, kann Niemand verkennen, der die Erschei-

nungen der letzten zehn Jahre aufmerksam ver-

folgt hat. Der Kampf um die Sprachfrage
(vgl. über diese die gut orientirenden Ausführun-

gen von Thumb, Indogerm. Forsch., Anz. IX,

1. u. 2, S. 152 ff.) ist im Grunde nur der Aus-

druck eines Kampfes moderner Ideen mit mittel-
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alterlichem Scbolasticismus. Leider hat dieser

letztere hier zu Lande noch tiefere Wurzeln als

irgend anderswo. Selbst den übrigen Balkan-

ländcrn gegenüber ist Griechenland in der Aus-

bildung einer volksthümlich-nationalen Litteratur-

sprache weit zurückgeblieben, und damit auch in

der Schaffung eines mustergiltigen litterarischen

Organs, wie cs etwa Rumänien schon so lange

in den „Convorbiri littcrari“ besitzt. Das natio-

nale geistige Leben unterbindet hier eben noch

immer der öde Parteigeist der Masse und der

klassizistische Geschmack der Gebildeten.

Kein Wunder daher, dass sich ein Zeter-

geschrei von allen Seiten erhob, als das erste

Heft der erschien. Sie stellt den ersten

Versuch eines Kreises junger, muthiger Litteraten

dar (die meisten von ihnen sind bereits in der

Sammlung der /EXVrjvuA vertreten,

ausschliesslich in der frischen, phantasiegesättig-

ten Sprache des Volkes eigene künstlerische

Schöpfungen (Novellen, Gedichte, kritische Auf-

sätze) zu bieten und zugleich dem griechischen

Publikum Fühlung zu verschaffen mit den gei-

stigen Bewegungen des modernen Europas. Man
hat das Gefühl, dass hier ein neuer Geist seine

eigenen, neuen Wege sucht. Es sind die „Jun-
gen“, die auch in Griechenland zu Worte
kommen wollen und begeistert von Nietzsche,

Ibsen und Hauptmann predigen. Es weht auch
etwas wie zukunftsfroher Jugendmuth durch die

Blätter der Zeitschrift, und wenn er sich auch
zuweilen absurd geberdet, wie überall, so ist

auch das ein gutes Recht der Jugend. Und
Griechenland braucht Jugend. Wohl ihm, dass
es noch Jugend hat!

Doch nicht das ist es, was mich vor Allem
bestimmt, in diesen Spalten auf die genannte
Zeitschrift hinzuweisen, sondern etwas anderes,
und zwar zweierlei: zunächst ein sprachlicher
Grund: wer sich mit dem wirklich lebendigen
Neugriechisch vertraut machen und eine Idee
bckommcn #wilI von dem ungeahnten Reichthum
dieser Sprache, findet hier ein weites Feld zu
sprachlichen Beobachtungen, und sind auch viele
groteske Neubildungen darunter, so ist das wie-
der nur ein Beweis für die Bildsamkeit dieser
nichts weniger als „verkümmerten“ Sprache, die
auch die höchsten Gedanken wiederzugeben im
Stande ist.

Sodann verdient die ein kultur-
geschichtliches Interesse, zumal in Deutschland.
Sind doch viele ihrer Mitarbeiter von einer
glühenden I.icbe zu deutscher Kunst und deut-
schem Wesen beseelt und suchen sie beide in
ihrer I ieimath zur Geltung zu bringen

; man ver-
gleiche z. B. die ,1’spiiae.si des hoff-
nungsvollen jungen Dramatikers

J. Kambyses,
die er in dem letzten, der Uebersicht dcs'„gci-
stigen Lebens“ gewidmeten Theil jedes Heltes
veröffentlicht, und aus denen wir uns nicht ver-

sagen können, einige charakteristische Sätze zu

übertragen. So heisst es im 3. Heft, S. 70 ff.,

wo er von der Jugendfrische deutschen Wesens

spricht: „Eine Luft weht vom Mittelalter her-

über — oder besser von der Reformation —

,

und ich fühle sie hie und da. Die gotische

Majestät — versagen wir ihr nicht diesen Titel

— erscheint mir wie ein altes Mütterchen, das

seine Enkelkinder liebkost. Luther, Dürer, Hol-

bein, selbst der 30 jährige Krieg stehen vor mir

wie lebendige Gestalten.“ Die Erfüllung deut-

schen Wesens sieht er in Goethe: „Er hat sein

Planetensystem geschlossen, und seine Gestirne

sind jetzt bewohnt. Dichter erzeugt es nicht

mehr, aber es spendet Leben dem Bewohner

seiner Welten.“ „Es fesselt mich Michel An-

gelo, denn Phidias kann ich leider nur ahnen,

aber ich gestehe es, dass auch Goethe, Beetho-

ven und Böcklin mir häufig als überlegenere

Genies erscheinen.“ Wenn er trotzdem von

einer gewissen Ucbcrsättigung der deutschen

Kultur weit spricht, so lässt sich das kaum leug-

nen, und wir können nur wünschen, dass etwas

mehr von diesem Ueberfluss in sein Vaterland

abfliessen möge. Denn wenn auch nicht allein

an deutscher, so doch an germanischer Kultur

überhaupt kann sich Griechenland sowie der

ganze europäische Orient wieder aufrichten. Ge-

lingt es der jungen Zeitschrift, germanisches

Fühlen und Denken in Griechenland mehr zu ver-

breiten, so wird es gewiss nicht zu dessen

Schaden sein. Aber auch in Deutschland dart

sie nicht ganz unbeachtet bleiben.

Athen. Karl Dieterich.

Emil Fehl*, T. Lucrctius Carus. Om Naturen.

Rn Studie. Stockholm, Jvar Haeggströms Bokuyckcri,

1897. 150 S. 8*.

Von dem lobensvverihen Bestreben geleitet,

Lucrez’ Gedicht in weiteren Kreisen der Ge-

bildeten Schwedens bekannt zu machen, giebt

Fehr eine fortlaufende, klar geschriebene Para-

phrase, die an geeigneten Stellen durch metrische

Uebersetzung vertreten wird, über deren Qualität

ich nicht urtheilen kann. Um eine Vorstellung

von dem Gedicht bei solchen zu erwecken,

denen das Original unzugänglich ist, mag da*

hier Gegebene dienlich sein; bei schwierigeren

Stellen wird der Leser freilich ölters den leiten-

den Faden vermissen; eine Hervorhebung der

Disposition hätte hier neben schärferer Fassung

des Einzelnen noth gethan. Anmerkungen be-

weisen, dass der Vf. sich in der modernen

Lucrczlitteratur fieissig umgesehen hat; in streit»

gen Punkten kann ich seine, dem Zweck icr

Schrift entsprechend natürlich ohne Angabe < '- r

Gründe gefällte Entscheidung häufig nicht billige*».

Hoffentlich nimmt F. Veranlassung, dem Ge\ «c 3t

weitere wissenschaftliche Arbeit zuzuwenden.

Strassburg i. E. Richard Heinze.
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Adolphus Steinmann, De Parthis ab Horatio
raemoralis. Quaestioncs chronologicac. Berliner

l.naug. Dissert. Berlin, Mayer & Müller, 1898. 48 S
H’. M. 1.

Diese BerlinerDiäSertation behandelt einen Theil
der chronologischen Fragen, die sich an die Gedichte
der Horaz knüpfen, und sucht im Zusammenhang
die Partbercrwähnungen als Kriterium zu benutzen.
Inter den verschiedenen Ansichten von Franke
(Kasti Horaüani), Christ (Fast. Horat. epicrisis)
». a. wählt der Vf. sorgfältig und mit Ueber-
legung aus. Entgangen ist ihm die Abhandlung
vun S. Piazza, Horatiana, Venetiis 1895, in den
Atti del R. Istituto Vcneto di acienze, letterc
«1 arti I om. VI ser. VII, der auf Harteis An-
regung in etwas weitschweifiger, aber nützlicher
Intersuchung zu gleichen Resultaten gekommen
ist. Su bringt Piazza auf 19 Seiten den Nach-
weis, dass c. I, 2 etwa 725 entstanden sei.
Ebenso findet sich Uebereinstimmung bei der
Fisirqng von c. II, 9, Ul, 8, I, 12, wenngleich
kleine Differenzen vorhanden sind. Für die
Sache selber kann diese zufällige Ueberein-
sununung nur ein gutes Zeugniss sein.

'Vilmersdorf b. Berlin. R. Helm.

Hermann Wunderlich, Die Kunst der Rede
in ihren Hauptzügen an den Reden Bismarcks
“gestellt. Leipzig, S. Hirzel, 1898. VI u
iw» S. 8* M. 3.

Lessing wollte kein Dichter sein und Bis-
»arck kein Redner. Wir müssen beiden wider-
stehen; aber wir sollten doch beide verstehn.
ema |'<i wird *Mleilf die tiefsten Gehcim .

TJ* 1SChe" Schafft:ns g«*ade an Lessing

schüttet

“nd ‘Ch kann "Ur de" KoP r

Keile an ft“ “T VcrSache
- d 'e Kunst der

vielleicht

BrafS Redc" zu demons, riren. Ja,Cfeicb, Ihre Natur! Aber ihre Kunst- Ein

ihtwn W a“,
5ein d“rfte Bismarck wirklich

»areks Rra ( f bemerkt S ' 40
- da« Bis-

als ä ie
’
R dC

,

auf den Leser stärker einwirktc,

on andermal^fS “om*" g“han “> er sPricht

Staad einwirkenri
” 5eincm auf de" Ver-

8«h, X r
" ;

le
“

:

.

W0hl Dicht K-z mit

hätten' beide h"'k
Se’’ an seinem Thema

sollen Die

Rcobdch 'ungcn <lcn Vf. irre machen

ment,re,Je

,B,

p
rov,“«e Rede, zumal die Parla-

schon an sieh
'

k*"

1 besondcren Bedingungen ist

für e;„
“•"»erfleh die richtige Grundlage

d"*e L 'ewg rcdneriscber Kunst. Ich

nicht
sorEsain gepflegten Rhetorik

Btutschcn dar!"

1

|

SC,'C Keinen Ruhmestitel des

l,ch sein soll "4 ‘.
ass cr ihr "'eniger zugäng-

"ird dadurch u ?f
re Natlon<:n

- Dir Werth
-s^tur ihrer

°

,

w,de
.
r*eBt, dass eine gewaltige

S't?e erlicht _«* 11
kann

’ dass sie machtvollevige rrfirk. n
sann

, dass sie

lagern w ,
all<:r Theorie und Kunst zum Trotz.

Keilekrait
* Ja g*“?le Naiv«ät Bismarckscher
' uad gerade nur sie, in den Dienst

rhetorischer Systematik zu stellen sucht, hat er
sich gehindert, das Bild des grossen Redners
aus dem Vollen zu erfassen; und der Erkennt-
nis deutscher Rhetorik ist der Versuch noch
schlechter bekommen. Das Buch will zwein
Herren dienen.

W. verschmäht die gewohnte Einthcilungs-
weise: er gliedert den Stoff in drei Kapitel:
1. „Das gesprochene Wort«, 2. „Redner und
Hörer«, 3. „Schmuck der Rede“. Das weckt
schon logische Bedenken: der Gesichtspunkt
„Redner und Hörer“ muss in einer gesunden
Rhetorik allem Andern übergeordnet sein;
der „Schmuck der Rede“ ist in diesem Zu-
sammenhang nur ein Einzelmomcnt des ‘ge-
sprochenen Worts’ : also Subordination

, nicht
Coordination. Die Schiefheit des Eintheilungs-
prinzipes macht sich aber leider auch weiter fühl-

bar. So erscheint z. B. die Frageform im 1. Ab-
schnitt unter der Rubrik ‘Tonfärbungen 1

(ver-
wechselt W. Tonfall und Tonfärbung?); der
Ausruf, die Paränese, das rhetorische Mittel
also, das am unmittelbarsten der Wirkung auf
den Willen der Hörer zustrebt, tritt, soviel ich

sehe, nur ganz beiläufig unter den ‘Wortformen’
auf, Kap. 3. „Der Aufbau der Rede“ wird
unter die ‘künstlerische Wirkung des gesproche-
nen Wortes 1

im 3. Theile gepfercht, und ihr

„Vortrag“ ist für W. nur eine der Begleiter-

scheinungen, mit denen er das 1. Kap. einleitet.

Solche Fehler der Anordnung schädigen noth-

wendig den Inhalt und Zusammenhang. Schon
die Einteilung rhetorischer Mittel nach der Wir-
kung auf Gefühl, Phantasie, Verstand des Hörers
hätte sich wahrscheinlich fruchtbarer erwiesen;

die bewährten Kategorien der antiken Rhetorik,

wie eüpeatf teifo, ki&c, inüxfiiat« verdienten unbe-
dingt den Vorzug vor W\s Art, in der höchstens

die Xifo gebührend beachtet wird.

Wenn die ök6m.pwi? zurücktritt, so liegt das

wohl weniger daran, dass sie Bismarcks stärkste

Seite nicht war, als an dem Umstand, dass W.
von Bismarcks Vortrag nicht viel weiss. Er hat

es anscheinend versäumt, in beharrlicher Belesen-

heit und methodischer Suche aus den Berichten

der .Augenzeugen, wie sie in Tagesprcssc und

Memoirenlitteratur zur Genüge vorliegen, den

eigenen Eindruck so reichlich zu ergänzen, dass

er daraus ein deutliches Bild sich und Andern

nachschaffen konnte. So ist die Schilderung

tastend und unsicher geworden. Zwischenrufe

und persönliche Bemerkungen werden charakteri-

sirt, die mit der ‘Kunst der Rede* nicht das

Geringste zu thun haben; es heisst einmal: ‘es

ist wohl anzunehmen, dass diese Worte langsam

und mit Betonung gesprochen wurden
1

,
Wr

. weiss

also keineswegs, ob Bismarck das wirklich ge-

than hat; der Paragraph ‘Tonfärbungen* verzeich-

net Bemerkungen Bismarcks über die Sprech-

art seiner Gegner (nicht umgekehrt), berührt
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dann die Fragen Bismarcks, die gar nicht dahin

gehören, endlich seine „Ironie“, als ob die Ironie

nicht oft am blutigsten wirkte, wenn sie der

ironischen Tonfärbung entbehrt; für die „Kunst-

pausen- werden wiederholt Beispiele vorgeführt,

in denen die Pause, wenn sic überhaupt da war,

lediglich durch äussere Unterbrechung verschuldet

war usvv. W. wollte die Lücke nicht lassen

und griff zu Vcrlcgenhcitsfüllseln. Nun, das mag
man entschuldigen. Dass aber auch die Dis-

position (nicht minder die Stoffwahl) so dürftig

abgethan ist, wie S. 115 ff., das verkümmert

den Gcsammteindruck schwer. Wer nicht klar-

legt, wie meisterhaft und fest, trotz allen Ab-
schweifungen, Bismarck seine Hörer vom Einzel-

fall heraufführt auf die Höhen historischer An-

schauung, nationalen und menschlichen Pflichtbe-

wusstseins, um dann schliesslich von der grossen

Gesammtauffassung mit kunzentrirtcr Kraft zu der

wuchtigen Schlusswirkung zu leiten, der behalt das

Beste Bismarckseber Redekraft für sich. Die

Analyse dieser und jener grossen Rede, namentlich

auch der späteren Zeit, war nöthig. Das Exor-
dium Bismarckschcr Reden bespricht W., wenn
auch schnell; die Conclusio bleibt links liegen. Und
doch war sie, wie bei jedem echten Redner, so

gerade auch bei Bismarck, das thatsächliehe Ziel;

sie war der Theil seiner Rede, der am ehesten
noch mit bewusster ‘Kunst’ gestaltet wurde.
Hier ertönen die eindringlichsten, auch rhetorisch

wirksamsten Mahnungen; hier mit Vorliebe jene
geflügelten Worte, die zum geistigen Besitz

unseres Volkes geworden sind. Ich begreife und
begrüsse es sympathisch, dass W. an jenem viel-

gemissbrauchten ‘Wir Deutsche fürchten Gott,

aber sonst Nichts in der Well', sich stösst (S.

64): nun, im Munde des furchtfremdesten Deut-
schen ist das doch kein blosser Schlager,
sondern ein optimistisch verallgemeinertes Selbst-
bekenntnis; und zum Schluss der mächtigen
Rede vom 6. Februar 1888 wirkt das Wort als

Appell an die besten Kräfte nach innen,
als drohende Demonstration nach aussen so ge-
waltig, dass ihm, gerade von der rhetorischen
Betrachtung aus, eine wärmere Würdigung doch
gebuhlt, als der Vf. sie ihm gönnt.

W.s eigentliches Gebiet ist die und ich
hebe gerne hervor, dass ihm da manche hübsche
Beobachtung gelungen ist. Er beachtet hie und
da Unterschiede zwischen Jugend- und Alterstil,
er zieht, ein sehr glücklicher, nur zu wenig aus-
genutzter Gedanke, vergleichsweise andere mo-
derne Redner, namentlich die Eloquenz der
Paulskirche heran. Er betont Bismarcks Ab-
neigung gegen Partikeln, weis» seiner Bilder-
spräche diesen und jenen Gesichtspunkt über
Bluinner hinaus abzugewinnen, giebt über seine
Neigung zu fallendem Rhythmus, über seine Be-
nutzung der einzelnen Wortklassen beachtens-
werte Andeutungen. Leider sind die Beispiele

in unverhältnissmässigem Uebcrgewicht gerade

aus dem 1. Bande der Reden entnommen, so

dass sie die Entwicklung wenig veranschaulichen;

cs macht zudem den Eindruck einer recht zu-

fälligen Auslese, wenn für die Anrede ‘meine

Herren’ 8 Seiten voll Zitaten ausgeschüttet wer-

den und sonst 2, 3 Belege genügen müssen.

Immerhin, ich hätte mich an der Erörterung Bis-

marckschen Sprachgebrauchs, so zerfasert sie

vielfach auftritt , doch gefreut, käme nur nicht

immer wieder die schiefe Fragestellung des gan-

zen Buches dazwischen. Da wird Bismarcks

Rede aus der Gesprächsform abgeleitet, was mir

im besten Falle halbwahr scheint; da werden

überflüssige und sehr anfechtbare Bemerkungen

über das Verhältnis* von Poesie und Beredt*

sainkeit cingeschoben ; ermüdende Vor* und Rück-

weisungen stören die Lektüre des sowieso lässig

geschriebenen Buches: alles Ausflüsse des Wun-

sches, eine rhetorische Kunstlehre bcrzustelleo,

wenigstens im Nebenamt. Und die Schärle der

Einzelauffassung leidet darunter. Gewiss, Zitate

dienen gern dem ‘Bcdürfniss nach gemeinsamen

Berührungspunkten’ (S. 125); wenn aber W. als

Beleg den von Bismarck gegen die Sozialdemo-

kraten mehrfach ausgespieltcn verschleierten Pro-

pheten Moores notirt, so übersieht er, dass der

Kanzler jedesmal, wenn er ihn erwähnt, seinem

— berechtigten — Zweifel an der Bekannt-

schaft der Dichtung Ausdruck giebt. Oder: W.

konstatirt (S. 39 f.) einen Konflikt zwischen lo-

gischer und syntaktischer Betonung, der den

Redner zu besonderen Mitteln nöthige: ich be-

zweifle diese Nöthigung, der Vortrag sollte stets

genügen, und nur eine Schwäche des Vortrags

kann eine nachträgliche Verstärkung wichtiger

Worte erfordern; wenn W. sich S. 40 darauf

beruft, dass Bismarck einmal das eben gebrauchte

Wort festgestellt' sofort wieder heraushebt und

erörtert, so verkennt er, dass dem Redner

aus dem zunächst unabsichtlich gewählten Aus-

druck nachträglich ein neuer Gedanke, ein Bild

entkeimt, das er mit Nutzen ins Feld führen

kann. Bei der Parenthese, der Korrektur, dem

Anakoluth und öfter vermisse ich die Scheidung

des momentan Zufälligen und des bewusst oder

instinktiv Gewollten: W. ist allzu geneigt, übera

künstlerische Mittel zu sehen. Bismarck hat zu-

weilen aus der Noth eine hohe rügend gemacht,

wissenschaftliche Betrachtung hat die Wurzel < ei

rednerischen Erscheinung aufzusuchen, muss den

Nothausweg von der „Figur“ sondern.

Bei allen Schwächen der Arbeit mag *c

von ihrer Lektüre nicht abrathen. Dass sie m

die ‘Kunst der Rede* einzufübren geeignet sei.

bezweifle ich zwar; dagegen wird sie,

Laien zumal, an Bismarcks rednerischer Person

lichkeit manche neue Seite zeigen, cs gebr,c 1

ihr nicht an Wärme und an getälligen Linz«

zögen; obendrein ist es wohl billig, das uc
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im Liebte der Gelcgenheitsscbrift zu sehen.
So wenig mir des Vf.s theoretischer Haupt- und
Titdwcg zu dem Urquell dieser rednerischen
Genialität hinzuleiten scheint, soviel verspreche
ich mir für ihre reichere Erkenntniss von dem
Wege historischer Vergleichung, den auch W.
zuweilen mit Erfolg betritt. Freilich, der rechte
Schlüssel zu dem Wesen dieses Redners wird
immer nur die individuelle Ergründung aus ihm
selbst, die verständnisvolle ungetbeilte Hingabe
an den ganzen grossen Menschen sein. Die
•Kunst' dieses Redners ist seine Natur. Aber
Natur ist nicht Kunst.

Gött 'n2en * G. Roerhc.

W. Franz, Shakespeare -Grammatik. l. Hälfte.
Halle &. S„ Max Niemever, 1898. XII u. 272 S 8°M 5,40.

Das vorliegende Buch verspricht in seiner
ersten Hälfte nicht nur die deutsche (im vorher-
gehenden Jahr in 2. Auflage erschienene) Shake-
speare-Grammatik von Deutschbein, sondern auch
die engltsche von Abbott an Gründlichkeit und
behälfe der grammatischen Beobachtung zu über-

v,,

A"CrdinKS hattc dcr Vf. an diesen

,l7“.
Werken

> ,crner a" zahlreichen Einzel-
zbhandungen, an den commentirten AusgabenWer; von W. A. WrightJ, an den "reff-kto hiaonschen Grammatiken von Mätzner bis

I - V
^aaz }es0I3^'-‘rs an dem Shakespcare-

^ leT
AI

K
Schn,idt leils brauchbare, "theilssehr gute Vorarbetten, die nach Gebühr ausge-

^ wunden. Aber durchweg zeigt sich sdb-

S'
L
W 'C den" der Vf' mehreren

J*
seines Buches eigene frühere Unter-

EnglBchM W äl

'o
C SynUx

’ welche in den
Einehen Studien Bd. XVU, XVIII XX ver-
"”j

r bishe

dtBT* ZU GrUmle leKen konnte.

^ sie Form 7u
h,enenC 1Thejl ^handelt

^« dc, b™r
e' V°n derS> nt“ de" G"

fek, d; pr

bes"mmten und d«s unbestimmten Ar-

Oie HL»:™™’ Adverbia U[id Präpositionen.

Kapi,el ist—
»dessen ist s hr H 7 anfeeh 'bar, der Inhalt

die letzten hin
tl“ken5w '=rth. Vielleicht hätten

wrd„h„i
( .„

b

jr
kap

!

t' 1, welche viel von dem
i-aikon beit-mio

*'Ui 7 Schmidts Shakespeare-

köunen (AdvcH i
,

kürzer b<=kandelt werden

s? **> ioo Dir;r:7.
n
7..7

h,n
,

c"

630

. AA _ ~r— neunten

sber
auch hier r .

Jrucksei,en in Anspruch),

auch . 7 "kU "ur der

kintelbeoharh...-.
Kcnner eine Fülle trefflicher

nicht nur der Anfänger,

emzelbeohachtun-
'“"’ nft

c
eine FaUe trefflicher

koTorzuhchen /
en;

.
"«besondere ist rühmend

^“auimenhanu ,

ass uberaM a "f den historischen

NeutnnlnLekl,
Kons‘rukti°"«i, Wendungen,

Wli das
Veraltete

aufmcrksam gemacht,

schieden w“"d 7 m,Ch ^tZt Uebl*b“
^lk

«P«re.Gram„ , ;

So erweitert sich die
**“

Grammatik d7 k zu e,ner neuen histori-"k der neuenglischen Sprache.

Auch die Formenlehre bietet manche inter-
essanten Kapitel, z. B. die auf ältere Spezial-
Untersuchungen gegründeten über Substantivirung
der Adjektivs und über das Geschlecht der Sub-
stanttva. Im Ganzen aber mache dieser erste
Abschnitt mehr den Eindruck einer wohlgeord-
neten Materialsammlung mit eingestreuten apho-
ristischen Bemerkungen, als einer systematischen
Grammatik. Hier hätten wohl manche Fragen
eine eingehendere Behandlung verdient. So
macht Franz zwar bei Besprechung der starken
Formen der Präterital - Participia im § 13 die
treffende Bemerkung: .Gelegentlich lässt sich
auch ein Funktionsunterschied beobachten; so
erscheint adjektivisch vor Substantiven nur die
Form frozen, nicht /rose“; ferner „die Vollform
wird gern vor Substantiven verwandt, wie die
Gebrauchsweise von chiddtn, fürgölten , hidden.
stinken dies besonders klar erkennen lässt*-
spürt aber der Verbreitung und Ursache dieses
Funktionsunterschiedes, der sich ja in einzelnen
Fallen bis in die Gegenwart erhalten hat, nicht
genauer nach. Es ist doch kaum zu bezweifeln,
»lass in adjektivischer Verwendung sich die
Form auf -n vorzugsweise erhielt, weil hier der
auslautende Konsonant durch die im Mitteleng-
lischen noch dahinter tretende Flexionsendung
gedeckt war. — Ueber die Findung des Plur.
Praes. auf -s (-th) geht F'r. ganz kurz hinweg
( vgb tt 1 7, 19, 20) scheint also anzunehmen,
dass in solchen Fallen meist keine wirkliche
Pluralendung, sondern nur eine syntaktische F'rei-
heit vorhegt, welche den Singular des Prädikats-
verbs mit einem Subjekt im Plural verbindet
(vgl. C. Alphonso Smith, Shakespeare’s Present
Indicative S-endings with Plural Subjccts, Balti-
more 1896). Aber angesichts solcher Fälle,
wie ‘some sayes ' (Harn!. I, 1), oder «my old bones
aches Temp. III, 2 ist diese Ansicht doch kaum
haltbar.

Mit grossen Erwartungen dürfen wir dem
Erscheinen des zweiten Theils entgegensehen.

Kiel. G. Sarrazin.

Geschichtswissenschaften.

Frantz Funck-Brentano, Les origincs de la

guerre de Cent ans. Philippe !e Bel en Flaiidre.

Paris, Honorc Champion, 1897. XXXIV u. 707 S.

8°. Kr. 15.

Wer erinnert sich des gewaltigen Kampfes
nicht, den zu Ende des 13. und Anfang des 14. Jh.s

die Grafschaft Flandern gegen den König von

Frankreich, Philipp den Schönen, auf sich nahm?
Der goldnen Sporenschlacht von Courtray? —
einer Schlacht entscheidend wie nur je eine war,

in der die ßlüthe französischer Ritterschaft vor

den Streichen der Städter erlag, die der Aus-

gangspunkt wurde der Entwickelung der flan-

drischen Marktstädte zu Macht und Rcichthum,
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die so entscheidend dazu beitrug, des französi-

schen Königs Hoffen zu zerstören, die Grafschaft

Flandern seiner Krone einzuverleiben. Staunen

ergriff ganz Europa; das Feudalwesen er-

bebte; in allen Landen erhoben die Zünfte hoff-

nungsvoller, trotziger ihr Haupt. Erschüttert, in

der nächtigen Stille seines Vatikans, erhob sich

von seinem Lager Papst ßonifaz VIII. und nahm
den Bericht der blutigen Epopöe entgegen!

Von diesem Ercigniss handelt das Werk Funck-
Brcntanos; offen zugegeben in meisterhafterWeise.

Unähnlich dem seiner Vorgänger ist der Gesichts-

punkt, von dem aus der Vf. seinen Gegenstand
beleuchtet. Der Krieg zwischen Frankreich und

Flandern ist nicht ein Niederschlag des Rassen-

hasses, des Gegensatzes der Nationen, sondern

in erster Linie ein sozialer Streit, ein Klassen-

kampf.

Schon hatten sich die Reibereien zwischen
Patrizierschaft und Demokratie im Schooss der

flandrischen Städte aufs äusserste gesteigert;

zwischen beiden Lagern fand sieb der Graf von
Flandern, Guido de Dampierre. Philipp der
Schöne, der König von Frankreich, erachtete die

Gelegenheit gekommen, einzugreifen, 9ein An-
sehen in den flandrischen Städten zu stärken.

Die Patrizierschaft in diesen war ihm ergeben.
Gegen Patrizierschaft und König waffnete sich

das V olk. Ein lebendiges ausgeführtes Gemälde
der einzelnen Entwickelungen dieses Kampfes
malt uns der Vf. Er weist nach, wie die Söhne
Guidos de Dampierre diejenigen waren, welche
die flandrische Politik leiteten, wie demgegenüber
die Rolle Breijdcls und de Conincks, welche
man bisher übertrieb, nur lokale Bedeutung
gehabt hat. Nichts ist verabsäumt worden, uns
bis ins Einzelne Gestalten und Ereignisse, die
diplomatischen Verhandlungen, den endlichen Aus-
gang des Krieges i. J. 1320, nahe zu führen.
Allein die historische Kritik wird dem Vf.
wenig Dank wissen! Das Werk des Herrn
F.-Br. ist eine Tendenzarbeit *Wy)v- Ihn
lockte die Aufgabe, eine Apologie Philipps des
Schönen zu verfassen. Ucberall in seinem Werke
müht er sieb, den Nachweis zu erbringen, dass
der König das Opfer historischer Verleumdung
geworden, dass es seinem Verhalten gegenüber
Flandern durchaus nicht an Recht und Billigkeit

gebrach. Dagegen ist ihm Guido de Dampierre
ein verschmitzter Charakter, ein Mann der Un-
entschlossenheit, der steten Widersprüche. Wem
die historische Wahrheit vor Allem am Herzen
liegt, darf so nicht verfahren! Wollte der Vf.
die Gestalt Philipps des Schönen gegenüber den
Anfechtungen heben, die sich an die Person dieses
Fürsten heften, so hätte sein Verfahren ihn doch
nicht dazu binreissen sollen, den König gleichsam
als einen zweiten heiligen Ludwig darzustcllen, als
das Muster eines Fürsten! Wir bestreiten ganz
und gar nicht, dass Philipp der Schöne be-

wundernswürdig die Rolle ausfülltc, welche er

für seine königliche hielt, dass er jegliches Mittel

sich zu eigen machte, Frankreich zu einen und

zu zentraleren. Dieser Weg urar ihm von seinen

Vorgängern gewiesen. Er bat die ihm über-

machte Aufgabe zu erfüllen gewusst. Wieso

kann nun an Guido de Dampierre mit Recht ge-

tadelt werden, dass er auch seine Aufgabe er-

füllte, die Aufgabe der grossen Feudalherren,

sich gegenüber der um sich greifenden Gewalt

der Krone zu erhalten?

Schon auf den ersten Seiten fühlt man,

welche Tendenz den Vf. beseelt. Uro uns für

seine Richtung zu gewinnen, macht er geltend,

dass zwischen England und Flandern Hass und

Zwietracht herrschte, zwischen Frankreich und

Flandern aber offenkundige Sympathie, dass nur

wirtschaftliche Gründe Flandern verhinderten,

sich dem Nachbarn im Süden anzuschliessen, zu

dein es seine Neigung zog. Nichts erscheint nun

mehr das Gegenteil geschichtlicher Wahrheit

als eine solche Behauptung! In Wirklichkeit

lebte das flämische Volk ohne Hass, ohne Liebe

gegenüber England wie gegenüber Frankreich.

Der Vf. weist auf die Kämpfe zur See bin,

welche das Ende des 13. Jh.s zwischen Eng-

ländern und Vlamländeru erlebte. Die fanden

statt, gewiss! Aber Herr F.-Br. münzt, seiner

vorgefassten Meinung zu Liebe, diese zu Inrecht

aus! Diese Scharmützel zwischen Engländern und

Flamländern geben von nichts mehr und nichts

weniger ein Zeugniss als von dem Recht der

Repressalie, das im Mittelalter sich zuro Gemein-

recht erhoben hatte. War dieser oder jener

englische Kaufmann seitens eines Hämischen ge-

schädigt worden, alsbald waren seine Berufs-

genossen bei der Hand, sieb am schuldigen

Theil, selbst noch weiter, an Allen, denen Ver-

antwortlichkeit beigemessen werden konnte, zu

entschädigen. Ebenso hielten es die Flamländer.

Ausgebreitet und intim waren die Beziehungen

der flämischen Märkte zu den englischen; darum

waren auch diese Reibereien so häufig. Aul

eine natürliche angebome Abneigung zwischen

beiden Lagern zu schliessen: das geht doch nicht

an. Wem die inneren Verhältnisse Englands zu

Ende des 13. Jh.s gegenwärtig sind, der findet

diese feindselige Stimmung der englischen Kauf-

mannschaft nicht nur gegen die Hämische, sondern

gegen jegliche fremde gerichtet. Nichts gerin-

geres als die Austreibung dieser Fremden, «lenen

der König von England ein Beschützer^ war,

deren Waaren den englischen auf den Märkten

des eigenen Landes Konkurrenz boten, w’ar

was man erstrebte. ,

Die gereizte Stimmung erreichte ihren hoc

sten Grad, als 1290 die Londoner Kaufkute

selbst beim Parlament vorstellig wurden, 1 ***

dieses «las Umsichgreifen des fremden Element*

verhindern möge, der König aber den Drängen
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den mit den Worten heimleuchtcte : incrcatorcs

extranei sunt idonei et utilcs magnatihus! Und,

wie sie auch eiferten, Eduard L, ein zielsicherer

entschlossener Charakter, crliess die acta merca-

toria. Das Gesammtbild ist zu berücksichtigen,

nicht aus einer Erscheinung zu schliessen! Ein

eiliges Urtheil ist nicht am Platz!

Niemand, der den Standpunkt allgemeiner

Gerechtigkeit einnimmt — F.-Br. nimmt ihn aber

für sich in Anspruch — kann das Verhalten des

Königs von Frankreich gegen Flandern gut-

lieissen. Mit Gewaltmitteln greift er in die Ver-

hältnisse der Grafschaft ein; er begnügt sich

nicht, die erschütterte Stellung des Grafen in

seiner Grafschaft zu festigen. Er ist ein will-

kürlicher Herr. Seine Baillis setzt er an Stelle

der Beamten des Landesfürsten ein. Weit

1*1

!
f
*

davon entfernt ist der König, die zahlreichen

Schwierigkeiten aus dem Weg zu räumen; er

vervielfacht sie, indem er bald den Patriziern

sieb anschliesst, bald dem Volke schmeichelt.

Seine Vorschriften, die Anordnungen an seine

Beamten in Flandern folgen sich ununterbrochen;
wie oft nicht widerspruchsvoll! Es ist handgreif-
lich, wie Philipp der Schöne, Opportunist wie
je einer, mit ausserordentlichem Geschick dem
Grafen Guido de Dampierre langsam die Schlingen
legte, in denen sich dieser fing. Alles wurde
iicm Grafen von Flandern übel gedeutet; kein
Protest halt; ja, als der unglückliche Graf, Vater
zahlreicher Kinder, seine Tochter Philippine da-
durch za versorgen suchte, dass er sie dem
Sohn Eduards I. von England verlobte, rief
raan am französischen Hof: Verrath! Der Vf.
verficht das Verhalten des Königs, der den
an den Hof entbotenen Grafen einkerkern Hess,
errath ! sagt der Vf. Worin ist dieser zu er-

.

CDncn '* kann keine Rede davon sein, weder
de jure noch de facto. Nie fehlte Graf Guido

1
an,

P‘crre persönlich gegenüber seiner Lehns*
phicbt! Ergiebt sich dies nicht überzeugend da-
arc

* ^ass man zu Paris sich beeilte, Briefe
Um urschcin zu bringen, aus denen ein Allianz-
Vertrag des Grafen mit Eduard von England er-

"er Vf. verwendet diese Briefe, als wäre
aUCh üer 8crinS«e Zweifel an ihrer Echt-

em

HU

^.
esc^0SSen ‘ Doch da widerfährt ihm

7^
‘ eilcn vvc ’tcr <1*8 Missgeschick, dass er

.
die Untersuchung hätte ergeben,

r
lcs,

.

c ^efe in allen Stücken unecht ge-
seien.

6

^
we 'ss wekt, wer sic fabrizirte!“ läuft

«loch
"

l

U&
f
er ^ edcr. So ist mithin das Eine

^ 7 Bewiesen, dass sie eben nicht dem ge-

Z: g",la,tenen Grafen Guido zuzuschreiben

in Prant “T16" nicht unKefäh >- zur selben Zeit

Hof)if,lz Ym
C

. ,

ßCfäls‘ ,lte Bul,en des Papstes

Köfii« .. I
kamen diese nicht allein dem

zu Mul7

rankreich, Philipp dem Schönen,
’ seine antipäpstliche Politik zu recht-

fertigen? Als Graf Guido seine Aburthcilung

durch seine Pairs verlangte, stand ihm doch sein

Lehnsrecht zur Seite; der König von Frank-

reich erstrebte die Aburtheilung durch ein Aus-

nahmegericht, das Parlament. Warum? Das er-

giebt sich leicht! Später freilich, als zwischen

Frankreich und Flandern der offne Kampf tobte,

gestand der König seinem Vasallen den erbete-

nen Gerichtshof zu. Doch nun wies der Graf

jedes Rechtsverfahren von der Hand. Der Vf.

macht von dieser Weigerung nicht wenig Auf-

hebens.

In der Schilderung der Kriegswirren zeigt

sich der Vf. unermüdlich, immer wieder darauf

hinzuweisen, dass im Grunde genommen die Be-

völkerung mit dem König fühlte. Hell beleuch-

tet wird das Verhalten der königlich gesinnten

Städte; der vielfache Abfall wird vom Vf. leicht

abgethan. Dabei wird ständig Magistrat und

Volk zusammengeworfen. Der Magistrat zu

Brügge, Ypern, Gent, Douai war freilich für

Philipp. Aber er verkörperte nicht das Volk!

Nabte er sich dem französischen König mit Ge-

schenken, zo sprach er eben nur seine persön-

liche Meinung aus. Das zeigte sich ja deutlich

in der Stunde der Abrechnung zwischen Magi-

strat und Volk. Die Herren des Magistrats

wurden verjagt, verbannt. Ihnen gegenüber

schlossen sich Bürger und Bauer wie ein

Mann aneinander und stützten die Sache ihres

Grafen. Die Schlacht von Courtray ist ja dafür

das Denkmal! Herr F.-Br. will diese Schlacht

lediglich durch Verrath für die Franzosen ver-

loren sein lassen. Das erscheint uns unver-

ständlich. Schon Vorgänger des Vf.s — Prof.

Pirenne in Gent — haben diese Behauptung ent-

kräftet.

Buch IV und V behandeln den Frieden von

Athis, sowie die Art und Weise seiner Ausfüh-

rung. Auch hier verräth der Vf. sein Vor-

urteil. Von Seiten des Grafen, der flandrischen

Städte gehen alle Schwierigkeiten aus, welche

das Friedenswerk gefährden, verschleppen

König Philipp dagegen ist ein Vorbild von Recht-

schaffenheit, Aufrichtigkeit, Loyalität. Er ist

immer bedacht, den Frieden aufrecht zu erhalten,

Streitigkeiten zu schlichten!

Wie stellt sich aber in Wahrheit dieser Zeit-

abschnitt dar? Da ist der geringste Protest des

Hämischen Volkes dem König eine willkommene

Gelegenheit, um dieses alsbald seine Macht

fühlen zu lassen. Auch hier seine beliebten

Mittel: Einkerkerung seiner Widersacher, Ein-

mischung in innere Angelegenheiten zum Hohn

der unbestreitbarsten verbrieftesten Rechte. Wo

er die Gelegenheit findet, sät er zwischen dem

Grafen und dessen Volk Zwietracht aus. Der

König fischt im Trüben. Als aber der Wind,

den er gesät, zum Sturm gediehen, sicht

man denselben König sich persönlich erniedrigen.

k\
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um nur die erlangten Vortheile zu bewahren.

Fürwahr, die Anklageakte N. de Marchiennes

über Philipp den Schönen enthält grosse Wahr-

heit. Herr F.-Br. prüft sie nicht näher; er hat

für sie nur Geringschätzung (S. 654).

Es kann uns nicht beikommen — das hicssc

in einen Gegensatz treten zur historischen Wahr-
heit — Guido de Dampierre zu vertreten. Nicht

alle seine Regicrungsakte sind zu billigen. Aber
des Königs Sache zu vertheidigen, immer nur des

Königs Sache, das dünkt uns ebenso verfehlt.

Man kann nicht oft genug wiederholen, dass

lauteres Gold für den Historiker nur gewonnen
wird in einer leidenschaftslosen, gleich ein-

gehenden Würdigung von Für und Wider.

Zweifellos ist das Werk des Vf.s ein überaus

schätzenswerther Beitrag zur Universalgeschichte

des Mittelalters. Und gerade, weil es hervorragt,

werfen die Tendenzen in ihm einen merklichen

Schatten. Ungern, da wir die Bedeutung des

Werkes klar erkennen, bemerken wir denselben.

Brüssel. Wilhelm des Marez.

Sophie E. v. Jakubowski, Beziehungen zwischen
Strassburg, Zürich und Bern im XVII. Jahrhundert.
Strassburg, J. H. Ed. Heitz, 1898. 1 Bl. u. 182 S. 8°.

M. 3.

Das Thema dieser Arbeit zeichnet sich nicht

durch besondere Ergiebigkeit aus. Allerdings

bestanden seit alter Zeit sehr rege Beziehungen
zwischen Strassburg sammt anderen oberdeutschen
Städten und den Eidgenossen, welche immer wie-
der zu mancherlei Versuchen politischen Zu-
sammenschlusses führten. Aber diese Anläufe,
in welchen ja unstreitig beachtenswerthe, wich-
tige Strömungen der deutschen Territorialpolitik
zu I age treten, haben doch thatsächlich zu kei-
nem wirksamen Ergebniss geführt; eine Uner-
giebigkeit der Ereignisse, welche besonders eine
so yerhältnissmässig ausführliche, auch ganz unter-
geordnete Einzelheiten nicht übergehende Dar-
stellung nothwendig sehr stark wiederspicgeln
musste. Vielleicht hätte die Vf. dies einiger-
maassen durch geflissentliche Hervorhebung
grösserer Gesichtspunkte mildern können; Fragen,
wie die nach den Ursachen, welche trotz vieler
dahintreibenden Umstände den Anschluss der
Oberdeutschen an die Schweiz schliesslich doch
verhindert haben, hätten sich möglicherweise
hier in lokaler Beschränktheit lehrreich beleuchten
lassen, und in späterer Zeit wäre man ihr für
ein scharfes Resume der ja bereits von Schwei-
zer eingehend geschilderten Schweizer Neutrali-
tätspolitik speziell gegen Ludwig XIV. immer
dankbar gewesen.

Das wesentliche Ergebniss der Studie ist,

J-iss Strassburg, nachdem das erste Bündniss
mtt den protestantischen Orten vom 5. Januar
1 5 JO nach dem Kalle Zwinglis aufgelöst worden
war (wobei die Vf. die ältere Darstellung Ksrhcrs,

soviel ich sehe, nirgends erheblich erweitert und

selbst den Namen Butzcrs nur im Vorübergehen

nennt), i. J.
1588 eine förmliche Allianz mit

Zürich und Bern cinging. Dieser Hund ist aber

bloss ein einziges Mal entschieden wirksam ge-

worden, im Bischofskrieg von 1592/3; damals

haben Berner und Züricher Söldner die Stadt

in grösserem Maassstab unterstützt, wodurch die

beiden Städte in lebhaften Gegensatz zu den

katholischen Kantonen geriethen. Das Bündniss.

welches in der That ganz die für die Epoche

der Gegenreformation so bezeichnende inter-

nationale konfessionelle Parteigruppirung auf-

weist, bestand hierauf der Form nach noch fast

ein Jahrhundert fort; aber eine erhebliche Be-

deutung kam ihm nicht mehr zu. Allerdings hat

auf Grund des Bundbriefes von 1588 noch eine

kleine Truppe von Bernern und Zürichern in

den
J.

1673 bis 1679 bei Strassburg gegen

die Franzosen gcfochtcn, Kämpfe, in welchen

die Vf. die Haltung Strassburgs übrigens sehr

einseitig und ungerecht beurtheilt; aber gleich-

zeitig war die Politik der Orte selbst vor allem

auf Vermeidung jedes Konfliktes mit Ludwig XIV.

gerichtet und zog darum der Thätigkcit ihrer

Soldaten die engsten Grenzen, so dass deren

Eingreifen weit mehr den Charakter einer politi-

schen Kuriosität als einer militärisch wichtigen

Aktion erhielt.

Mit der Art, wie die den deutschen Stil nur

massig beherrschende Vf, ihre Quellen wählt,

wird inan sich nicht immer einverstanden er-

klären können. Vorgänge aus der älteren Zeit

erzählt sie häutig nach Laguillc, für die Inter-

pretation des westfälischen Friedens weiss sic

sich lediglich auf eine kleine anspruchslose Schritt

von Müllcoheim -Rechbcrg und den so ganz ein-

seitigen Hallez-Claparede zu beziehen und Ereig-

nisse auf französischer Seite schildert sie nach

einem Handbuch, wie Martin; ganz schief ist ihr

Urthcil über die Kapitulation von Strassburg,

wo sie die Frage, ob Vcrrath dabei im Spiel

war, für unentschieden hält, während doch ganz

unuinstösslich feststeht, dass davon nicht die Rede

sein kann.

Strassburg i. E. Th. Ludwig.

Wilhelm Hopf, Die deutsche Krisis des Jahres

1866 vorgeführt in Aktenstücken, zeitgenössischen

Aufzeichnungen und quellenmassigen Darstellungen.

2. durchgcschenc u. venn. Aufl. Melsungen, •

Hopfs Vcrlagsdruckcrei ,
1899. XXII U. 579 .

M. 5.

Unter der Form einer aktenmassigen

Stellung erscheint hier eine Tendenzschrift, " cC '

den Worten der Akten dadurch einen an^
Sinn leiht, dass sic die Verhältnisse un '

historischen Zusammenhang ignorirt oder lä st
’

aus dem allein diese Akten verstanden "erde

können. So wird die Krisis von D*66 ' ,)m
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Standpunkt Oesterreichs oder vielmehr noch der
•Mrttelstaaten erzählt, ohne dass vorher gezeigt
wird, dass der Bund in Auflösung begriffen war,
und dass im Besondem Oesterreich durch den
Frankfurter Fürstcntag den Beweis erbracht hatte,

dass cs den Bund in der bisherigen Form nicht

mehr für lebensfähig hielt.

Breslau. G. Kaufmann.

Geographie, Länder- und Völkerkunde.

Th. Thoroddsen, Geschichte der isländischen
Geographie. Vorstellungen von Island und seiner
Natur und Untersuchungen darüber in alter und neuer
Zeit. Autorisirle llebersetzung von August Geb*
hardt. 2. Band : Die isländische Geographie
vom Beginne des 17. bis zur Mitte des 18.
Jahrhunderts. Leipzig, B. G. Tcubner, 1898. XVI
u. 384 S. 8". M. 12.

Die Fortsetzung dieses trefflichen Werkes,
dessen 1. Band eine Besprechung hier bereits
gefunden hat (DLZ. 1898, Sp. 282), wird mit
grosser Freude begrüsst werden müssen. Wie
schon jener

, so liefert noch mehr der 2. Band
eine Fülle von Material, das der Vf. vorzugs-
weise aus handschriftlichen Quellen in Kopen-
hagen und Reykjavik mühsam zusammengclesen
4. Ueber 300 Handschriften werden zitirt und
rein nialt nach skizzirt, bisweilen auch grössere

Abschmtte wörtlich wiedergegeben, die uns einen
gutta Einblick m den Bildungsstand und die
UenUeise des isländischen Volkes gestatten.

,

'' beschränkt sich aber nicht auf den im
“gedeuteten Gegenstand, vielmehr nehmen

T, .

6
,

,e l,llerar- und kulturhistorischen Ab-
schnitte einen breiten Raum in Anspruch, so dass
»eben der Landeskunde auch die Volkskunde Is-

eingehende Würdigung erfahren hat
«I eine entsprechende Erweiterung des Titels

Rand
* £ewcaen ware - Der vorliegende

H-nd behandelt in zwei Abschnitten das 17 Jh.“nd *' erste Hälfte des 18.

im em^Tt?“,
erfreulichcs Bild. » elches der Vf.

Obiekriv I.

C ' ' on Is,ands Rcwohnern entwirft,

da, win,

"e Beschönigung schildert er zunächst

jh Di t c
hC Und Eeis, cg«t Leben im 17.

Ud h
™ Dänemark, das die

^-0 ofl

b

l0Ser Wdse dureh — Han-

löcbt ZU Kräite„

b

l.

eU,ete
’ 'eS8en die Bewohner

""tcreinander b

0nt""c "’ Nc,d und Zwietracht

schritt, und , ,

hem™en überdies jeden Fort-

»ärfigkt-ii
da"s

?*** drackt,: knechtische Unter-

en,1 Rrai
J’, Selbstvertrauen nieder. Armuth

jenes
Zciuiltl

'°n

f'J

aren Hauptkennzeichen

Mora] und Dji?’
^nlcr diesen Zuständen litten

gingen
hier

e^enso se ^ir
J und die Pfaffen

Wsucht und^
SC^Chtern BeisPieI voran -

««tr ihnen
" teVCr&ehe

n

sind gerade

Spesen.
Ih

auffallender Häufigkeit zu finden
redtgten waren weniger auf Er-

bauung und sittliche Hebung der Gemeinde ge-
richtet, als vielmehr auf Aengstigung der be-
schränkten Gemüther durch phantastische .Aus-
malungen der Höllenqualen

, Aberglauben und
I eu felsspuk. Das Hexenwesen, welches auf
dem Kontinent blühte, hatte auch in Island sei-
nen Einzug gehalten; merkwürdiger Weise traf
cs mehr die Männerwelt. Auf 22 Männer, die
als Hexenmeister verdächtigt ihren Tod auf dem
Scheiterhaufen fanden, kam erst eine Frau! Kein
Wunder, dass auch die Wissenschaft, wofern man
von einer solchen überhaupt reden kann, in Aber-
glauben, Zauberei und mittelalterlichem Mysticismus
befangen war. — Erst in der zweiten Hälfte des
17. Jh.s ist ein entschiedener Umschwung be-
merkbar. Der Fortschritt der Wissenschaften in

Europa und nicht zum wenigsten in Dänemark
musste schliesslich auch auf Island seinen Ein-
fluss ausüben. Besonders die Naturwissenschaften
und die Medizin zogen hieraus Nutzen. Man fing

an, Pllanzen, Thierc und Gesteine des eigenen
Heimathlandes zu untersuchen und zusammen-
zustellen, wenn auch viel falsche Beobachtungen
und märchenhafte Darstellungen von Ungeheuern,
monströsen Thicren u. dgl. noch mit unterliefen.

Darstellungen aus der allgemeinen Gegraphie sind

dagegen seltener und die wenigen meist nur
Uebersetzungcn ausländischer Werke. Reich-
licher sind die einheimischen Beschreibungen von
Island selbst; zwei umfangreiche Kapitel geben
Nachrichten über sie, und 2wei weitere über die

in Skandinavien und ausserhalb Skandinaviens ge-

lieferten Darstellungen.

Die wirtschaftlichen Missstände traten im

Anfang des 18. Jh.s immer mehr hervor, die

Noth batte sich von Jahrzehnt zu Jahrzehnt ge-

steigert, Erwerbsquellen und Wohlstand waren
zurückgegangen, harte Winter, Hunger und

Krankheiten hatten die Mehrzahl an den Bettel-

stab gebracht. Die dänische Regierung hielt es

endlich für angezeigt, dem Lande hilfreich bei-

zuspringen, doch waren trotz des guten Willens

die Maassnahmen im Prinzip vielfach ganz ver-

kehrt. Aber die plötzlich erwachte Theilnahme

für Island hatte das Gute an sich, dass man sich

im Laufe der Zeit immer ernsthafter mit der

Natur und Topographie des Inscllandes beschäf-

tigte, und dass hierbei auch die Isländer der

Regierung zu Diensten stehen mussten. Die

Katasteraufnahmen und Sysselbcschreibungen ge-

hören dieser Zeit an. Mit dem 1 8. Jh. beginnen

auch die Vermessungen und die .auf solche sich

stützenden exakteren Karten, während es vorher

nur skizzenhaft gehaltene Kartenbildcr von der

Insel gab. Der Däne Magnus Arason Thor-

chillius (1721— 28) war hierbei hervorragend

thätig, wie nicht minder Henrich Knopf, der die

erste (im Kopenhagens Archiv befindliche) grosse

Pergamentkarte von Island entworfen hat. Auch

die Isländer betheiligten sich nunmehr aus freiem
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Antriebe lebhaft an der Landesforschung. Zahl-

reiche auf Beobachtungen gegründete Beschrei-

bungen der Insel legen hierfür Zeugniss ab,

während die ausländischen Darstellungen noch

lange Zeit die alten Märchen kritiklos wieder-

holen und init wenigen Ausnahmen nur von Hören-

sagen berichten.

Die grosse Vielseitigkeit des Inhalts verbietet

es, hier auf alle Einzelheiten einzugehen. Das
schöne Werk, welches überall die gewissenhafte

Arbeitsweise des Vf.s in hellem Lichte hervor-

treten lässt, bietet jetzt eine gediegene Grund-
lage für weitere Forschungen auf diesem Ge-
biete. — Die Schwierigkeiten, die einer Ueber-
tragung aus dem Isländischen in das Deutsche
sich entgcgcnstellen, hat der Uebcrsetzer im
Vorwort ausführlich beleuchtet. Ueber die

Uebcrsetzung selbst vermag ich kein Urtheil

abzugeben, da ich des Isländischen nicht mäch-
tig bin.

Berlin. K. Kretschmer.

Staats- und Sozialwissenschaften.

Gustav Maier, Soziale Bewegungen und Theo-
rien bis zur modernen Arbeiterbewegung.
(Aus Natur und Geistesweit. Sammlung wissen-
schaftlich • gemeinverständlicher Darstellungen nus
allen Gebieten des Wissens. Bd. II.] Leipzig, B.

G. Tcubncr, 1898. 172 S. 8". Geb. M. 1,16.

Der Versuch, durch eine Verbindung wirth-
schaftsgcschichtlicher Skizzen mit einer knappen
Darstellung der wichtigsten Staats- und Wirth-
schaftstheoricn das Vcrständniss für sozialwirth-
schaftliehe I- ragen in weiteren Kreisen zu wecken
und zu fördern, ist anzuerkennen. Der Behand-
lung liegt eine umfassende, wenn auch nicht
lückenlose Kcnntniss der einschlägigen Litteratur
zu Grunde. Zu wenig Gewicht wird auf die
Erklärung und Begründung früherer Einrichtun-
gen aus den jeweiligen empirischen Bedingungen
gelegt; in Folge davon wird der Laie von man-
chen Entwickelungen nicht ein zutreffendes Bild
empfangen. Der Vf. befleissigt sich einer für
den Zweck des Buches berechtigten Zurück-
haltung hinsichtlich des Unheils über die wirtb-
schaftlichcn Erscheinungen und die vorgetragenen
1 heorien von einem bestimmten w irthschafts-
politischen Standpunkte aus; das Werkchen
hätte gewonnen, wenn dieser Grundsatz noch
scharfer durehgeführt wäre. Das Schlusskapitel
„Rückblick und Ausblick“ würden wir gerne
missen; die dort vor einem grösseren Publikum
vorgetragenen Anschauungen sind nicht unbe-
stritten, und es fehlt dem Vf. der weite Blick,
welcher das Ganze der Sozialwirthschaft ein-
schliesslich der Funktionen des Staates umspannt.

Königsberg i. Pr. Otto Gerlach.

Rechtswissenschaft,

Wilhelm Zschimmer, Die Offerte an das

Publikum. Rostocker Inaug. • Dissert. Rostock,

Carl Roldt'schc Hofbuchdruck., 1897. 93 S. 8*.

Den wesentlichen Theil der Abhandlung bildet

eine Nachprüfung der vom Kef. in Jherings Jahrb.

Bd. 32 S. 267 ff. gemachten Aufstellungen. Gleich

dem Ref. erkennt der Vf. Offerten an das Publi-

kum als zulässig an. Er bestimmt sie als „Offerten

dergestalt, dass Jedermann oder doch wenigstens

Jedem aus einem bestimmten Kreise von Personen

die Möglichkeit gegeben wird, zu ncceptiren und

sich so zum Kontrahenten zu machen“ (S. 9).

Indessen begrenzt er diese Offerten enger als

der Ref. Eine Offerte an das Publikum liegt

nach ihm (S. 41, 6S) einmal dann vor, wenn die

von dem Offerenten vorgeschriebene Art der

Annahmehandlung so gestaltet ist, dass sie stets

nur ein Einziger in demselben Augenblicke aus-

führen kann — ein Beispiel ist die mittelst eines

Automaten gestellte Offerte — ,
ferner aber dann,

wenn es dem Offerenten gleichgültig ist, wie viele

die Offerte annehmen, oder sogar erwünscht ist,

dass sie möglichst viele annebmen — ein Beispiel

ist die Aufstellung einer Sammelbüchse. In die-

ser Begrenzung soll aber die Offerte an das

Publikum der Offerte an einen Einzelnen voll-

kommen gleichstehen. Insbesondere verwirft der

Vf. das von dem Ref. behauptete Recht des

Offerenten, die Annahme ex justa causa zurück*

zuweisen (S. 73 ff.). Er erachtet ferner die

Offerte an das Publikum auch für regelmässig

unwiderruflich; das Gegcntheil, die freie Wider-

ruflichkeit, muss nach ihm entweder ausdrücklich

erklärt werden oder aus konkludenten Handlun-

gen — so beim Automaten — hervorgehen.

Der Vf. hat sich ein unzweifelhaft dankbares

Thema gewählt, und es ist anzuerkennen, dass

er die nicht einfache und praktisch wichtige

Lehre durch seine verständigen Ausführungen

wesentlich gefördert hat.

Giessen. Johannes Biermann.

Kunstwissenschaften.

Siegmar Schultze, Von der Wiedergeburt deut-

scher Kunst. Grundsätze und Vorschläge. Berlin.

Carl Duncker, 1898. IV' u. 86 S. 8°. M. I»50.

Ein entschieden ungewöhnliches Buch. Sern

Titel könnte auch lauten: Lexikon aller Redens-

arten, so im Gespräch über die Künste unter

gebildeten Personen beiderlei Geschlechts üblich

und zweckdienlich sind. Ich hebe hervor: -Prf

Künstler als Sohn des Volkes.* „Psyche. >*•

Spenderin aller Künste und aller Harmonie.^

„Die weib- beherrschten sensiblen Franzosen.

„Das dämmernd Scelenhaftc.“ „Dieses h>pcr

ästhetische Vermögen ist krankhaft, cs basirt

auf einer ungesunden Zeit, auf jener Unrast, ,c
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das Individuum beugt und den Willen bricht und
alle Stärke auf die Empfindung konzentrirt.“
„Misstrauisch lugen Dörfer und Städtchen aus
Dünen und Waldungen hervor.“ „Was für den
Einen passt, passt sich darum nicht für den
Andern, und Jeder wahre seine Ursprünglichkeit.“
Lobenswcrth ist, dass der Vf. im Laufe des
Srbriftckens sich entwickelt. Auf S. 2 hat die
Kunst keine Regeln, auf S. 55 hat sie sogar
allgemein gültige Gesetze, und freies Schaffen
ia nur ei" blöder Wahn. Anfangs ist Schön-
heit und Hässlichkeit gleichgültig für den Werth
eines Kunstwerkes, 13 Seiten später nicht mehr.
Erst heisst cs, keine vergangene Epoche ist
nachzuahmen, später aber wird für Kirchen
Gotbiscb und Romanisch, für Wissenschaft und
Kunst Griechisch, für Staatsbauten italienische
Renaissance empfohlen. Die Sezessionen der
kunsder werden hart getadelt, aber gemein-
schaftliche Sondcrausstellung verwandter Künstler
angerathen. Kurz, überall eine wohlthuende Ge-
setneu ig cit der Gedanken. Die psychologisch-
ästhetischen Arbeiten dieses Jb.s hat der Vf.
nicht mehr berücksichtigt.

•Mänclrcn
' A. Endeil.

Notizen und Mittheilungen.

rTr, in
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,“ss Unterhalb d. arme-
nischen Friedhofes ist durch e. kleine Ausgrabung d
Hauptthor, ein Doppelthor mit einem Thorhofe zwischen
beiden Eingängen

, nachgewiesen. Ausserdem ist dMeine Thor im keliosthale. etwa 6 m höher, als d.
heutige Weg verläuft, ebenfalls durch e. kurze Aus-
grabg freigelegt, wahrend das Thor der Königszeit amAbhange nach dem Setinusthale hin, wo heute d Weg
auch und bedeutend tiefer verläuft, schon immer in d
dort aus dem Hoden aufragenden Ruinen kenntlich war.
Der vorlauf. Bericht ub. d. Untersuehg, welche noch zu
vervollständigen und im I. Bande der „Alterthümcr von
Pergamon ausführlich darzulcgen sein wird, soll in den
athen. Mitthlgn d. arehäoi. Inslituts alsbald erscheinen.

Die philos.- hist Kl. hat dem Staatsorchivar Dr. C.lreusch von Buttlar in Dresden zur Samnilg u.
V croffentlichg dtschcr Hofordngen d. 16. Jh.s 500 Mark
bewilligt. — Vorgelegt wurde der von Udy Mcux ge-
schenkte Baud „Lady Mcux Mauuscript .V. 1 . The
lives of Muba Seyön and Gabra Kritlvs. The Elkio-

U984
‘dilti ' h>’ E' A ' WaUiS B“'^c " London.

In d. MirzaiUg d. Vereins f. Volkshde zu Berlin
hielt Hr. R. Mielke c. Vortrag üb. d. mittelalterl. Granit-
baukunst in Norddtschld.

Die Gcncralversammlg d. SckitierStiftung zu Weimar
wird nicht mit d. Feier d. 150. Geburtstages Goethes
vereinigt werden, sondern erst im Oktober statttinden.

Die Gencralversammlg d. Verbandes d. dlschen
GesMchlsvereiuc wird Ende -September d. J. in Strass-
burg stattfinden. Mit ihr wird zum ersten Male ein
Archivartng verbunden sein.

In d. Vorsammlg d. Gesellsch. f. Heimalkkde d.
Prov. Brandenburg zu Berlin am 29. Marz sprach
Hr. Kart Maass üb. Pestzeiten in Berlin u. d. Mark,
Hr. Otto Pniower üb. d. älteste Berliner Ztachr. in
dtseh. Sprache »Präsenten«.

In d. Sitzg d. Geograph. Gesellsch . in München am
24. März sprach Hr. Christian Grüber üb. d. geograph.
u. volkswirthschaftl. Verhältn. im Ries; Hr. H. Zimmerer
iib. Photokollbilder u. deren Verwendung ira Unterricht.
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Personalchronik.

Ernennungen, Auszeichnungen usw.

An Universitäten usw. Als Karl Humanns .Nach-
folger ist Dr. Theodor Wiegand z. Abtheügsdirektor
bei d. Kgl. Museen mit d. amtl. Wohnsitze in Konstant!-
nopcl ernannt worden. — Der oo. Prof. a. d. Tcchn.
Hochsch. in Dresden, Hofrath Dr. Cornelius Our] itt.

ist z. o. Prof. f. Gesch. d. Baukunst und Stillehrc d.

tekton. u, techn. Künste ernannt worden. — Der Advo-
kat Dr. A. C. Visse r ist z. Prof. f. bürgert. Recht u.

Handelsrecht an d. Univ. Leiden ernannt worden.

Todesfälle.

Der Altcrthumsforscher Dr. Philipp Valentin! in

New York; der fr. Privatdoz. f. Sanskrit Dr. Franz
Johnentgcn, 65 J. alt, in Berlin; der Reg.- u. Schul-

rath Prof. Dr. Fried r. Urtel, am *4. April, 56 J. alt,

in Weimar; der Prof, an d. Techn. Hochsch. Dr. Josef
Wastlcr, am 6. April, im 58. J., in Graz.

Neu erschienene Werke,
vom 7. bis II. April in der Redaktion ent geliefert.

Bahr, H., Wiener Theater (1892 — 98). Bri., S.

Fischer.

Baumgarten, Br., Stilist Untcrsuchgn z. dtseh.

Rolandsliede. Halle, Niemeyer. M. 2,40.

Becker, G., La guerre contcmporaine dans Ics Bal-

kans et la Question d'Oricnt 1885—97. Paris. Berger-

Lcvrault. Fr. 10,
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Frauenfeld, Huber, u.

Mi sch off» hausen, S. Frh. v.t D. Politik d. Protek-

tors Oliver Cromwell in d. Auffassg u. Thätigk. s. Mi-

nisters, d. Staatssekretärs John Thurloe. Innsbruck.

Wagner, M. 7.

Bücher, 0., d. Könige, erkl, v. I. llcnzingcr. | Marti s

Kurzer Hand -Kommentar z. A. T. Lief. 7.] Freiburg

i. B. ,
Mohr (Sicbeck). Subser.-Pr. M. 3,60. Einzelpr.

M. 5.

Ciceros Rede f. P. Sulla, hgb. v. II. Nohl. 2. Aull.

Lpz., Freytag. M. 0,40.

Dicffcnbacher, J., Dtschcs Leben im 12. Jh. Kultur*

hist. Eriäutergn z. Nibelungenlied u. z. Kudrun. [Samm-
lung Göschen. 93.] Lpz., Göschen, Geb. M. 0,80.

Dohm, Hedwig, Schicksale einer Seele. BrL, S.

Fischer. M. 4.

Kndrcs. J. A. , Korrespondenz d. Mauriner mit d.

Emmeramern. Stttg., Jos. Roth. M. 3.

Frev tag, W., D. Substanzlehre Lockcs. [Erdmanns
Abhdlgn z. Philos. u. ihr. Gcsch. X.J Halle, Niemever.
M. 2.

Friedensburg, F. , Schlesiens neuere Münzgcsch.
(Codex diplumal. Silesiac, 19,] BrsL, Morgenstern. M. 9.

Friedrich, J., Ignaz von Döllingcr. II. Bd. Münch.,
Beck. M. 8.

Gerl and, E., u. Traumüller, F„ Gcsch. d. physikal.
Experimentirkunst. Lpz., Engelmann. M. 14.

Han spaul, K„ D. Scclcnthcorie u. d. Gesetze d. natürl.
Egoismus u. d. Anpassg. Brl., Carl Duncker. M. 5.

Hatzfeld, A. ct Darmcstcter, A., Dictionn. general
de !a langue tran^aisc. Fase. 25. Paris, Dclugravc.
Fr. 1.

Hilty, C. , Lesen u. Reden.
Lpz., Hinnchs. M. 1,40.

Historie, Danmarks Riges, af Joh. Stecnstrup u. A.
52. H. Kopenh., Bojesen. Kr. |.

Jo net, P., Unc cxcursion electrotechniquc cn Suissc
par les clcves de l’Ecole supericure d’Electricitc. Paris,
Gauthier -Villars. Fr. 2,75.

A » '*es Carlovingienncs. Vie de Saint Leger
et L anlilene de Saintc Euinhc. Paris, Leroux.
Kustcrmann, R., D. Mühlcngewerbc im rechtsrhein.

Bayern. [Brentano u. Lotz' Münch. Volkswirthseh. Stud.
30.] Stttg., Cotta Nf. M. 2.

Lefranc, A., Marguerite de Navarre ct Ic Platonismc
de la Renaissance. [S.-A. aus der „Bibliothcquc de
l'Ecole des chartes-, Anncc 1897, t. LVIIl.j Paris, Druck
v. Daupeley-Gouverneur.

•-«>*>. Johannclte, Gedichte. Giess., Kicker. M. 1,50.
Lingg, H.. Grämet. Dichtgn. Gesommlausg. N. r.

Stttg., Cotta Nf. M. 4.

I.utoslawski, W,, Seclcnmacht. Abriss e. zcilgcmüss.
U ettanschouung. Lpe.. I'.ngelmann. M. 0.
^ arv ' n *

"’• T., D. Giltigk. unser. Krkennln. d. ob-
jektiv. Welt, [erdmanns Abhdlgn r.. rhilos. u. ihr.
Gcsch. XI,] Halte, Niemever. M. 2,40.

Meni-ik, F., 0. ökon. System d. Grafen Swdcrts
bporck. IS.-A. aus d. Mitthlgn d. Vcr. f. Gcsch dOGehen in Biihmen. XXXVII. Jahrg.l Frag, Selbst-
verlag.

M '4511
P J ''

*"eb' Scl"'Penhaucr - Lp*-. J - A- Barth.

Moellcr-tiruck. A-, D. moderne Litt, in Gruppen-
u. Hmzeldarstcllgn. Hl: D. Auferstehg d. Lebens, brl.,
Schuster & l.oefflcr. M. 0.50.
Monarchie, 0. österr.-ungar., in Wort u. Bild Lief.

4-1. Bukowina. H. 7. Wien, Hüldcr. M. 0.00.

Nansen. P„ D. Feuerprobe. ISrl.. S. Fischer.
Neu wir lh, J., 0 . Münster 7.. Ulm. |l). Baukunst,

ngo. 1 . it. Borrmann u. K. Graul. 121 Brl. 11 Sllte
rann. M. 3.

*Nur ein Weih", Roman. Dresden,

Spemann.

Niemann, A.,
Pierson. M. 3.

-a.

P
.

1 *tt
.

n
.-.

l’
.
2ur r«ge nach d. Ursprg d. Rolands-

Ä'v!'

b

8ch- c,ymn ,WR» ümd-

Rcalcncy klop. f. protest. Theol. u. Kirche. Bcgr.

v. J. J. Herzog. 3. Aull., hgb. von A. Hauck. 67:58.

Lpz., Hinrichs. M. 2 (Einzelpr. M. 4).

Reclama Univers. Biblioth. Nr. 3941/42. Davids,

Rhys T. W., I). Buddhismus. Uebcrtr. v. A. PfungsL —
3943/44. Tausend u. eine Nacht. Uebertr. von M.
Henning. XIV. Bd. — 3945. Krickebcrg, E.. üeber-

llüssig. Der Hässliche. Zwei Erzählgn. — 3946. Er-

läuterungen zu Meisterwerken der deutschen Liltcratur.

7. Bd. : Herders ,Cid". Erl. v. A. Zipper. — 3947.

Kurz, H., Die beiden Tubus. Erzählg. — 3948. Krass

nigg, R„ Thierlcben in der Artillerie- Kaserne. Humo-

resken. — 3'<49. Birch- Pfeiffer, Charlotte, I). Leiermann

u. s. Pflegekind. Volksstück. — 39501 Dieselbe, D.

Glöckner v. Notre-Üamc. Komant. Drama. Je M. 0,29.

Rocber, Frdr., D. Gräfin v. Toulouse. Drama. 2.

Aufi. Lpz., Baedeker. M. 0,75.
— —

, Appius Claudius. Tragödie. 3. Aull. Ebda.

M. 0,76*

Rosen, Frz, Geheimnisse. Roman. Dresden, Picrsuo.

M. 3.

Schleicher, E-, D. Poesie d. Alkohols. Köln, J. G.

Schmitz Komm. M. 0,50.

Schulthess, 0., D. Vormundschaftsrechng d. De-

mosthenes. [Beil. z. Progr. d. Thurgauischen Kantons-

schule f. d. Schulj. I898;'lt9.] Frauenfctd, Druck v.

Huber & Co.

Schultzc. M-, Gramm, d. aramäisch. Muttersprache

Jesu. Brl., Culvary. M. 2,40.

Schulz, H. f Markgraf Joh. Georg v. Mrandcnb.Jägem-

dorf Generalfeldoberst. [Hallcsehc Abhdlgn z. neuer.

Gcsch. 37.] Halle, Niemever. M. 4.

Tacitus, Dialogus de oratoribus. Wrth Introduct.

and Notes bv A. Gudeman. Boston, Allyn & Bacun.

Geb. $ I.

Vallaux, C., Les campagncs des armees fran^aises

(1792—1815). Paris, Alcan. Fr. 3,50.

Watzinger, C-, De vasculis pictis Tarentinis capila

selecta. Bonn. Inaug.-Dissert. Darmstadt, Druck v.

Georg Otto.

Wctzcl, M„ Haben d. Ankläger d. Sokrates wirklich

behauptet, dass er neue Gottheiten einführc? 1
Jahres-

bcr. üb. d- Kgl. Gvmn. in Braunsberg. Ostern l&99.|

Braunsb., Heynesche Buchdruck.

Ztschr. f. Bücherfreunde. III, I. Bielefeld, Vclhagen

u. Kinsing. Jahrg. M. 24.

Demnächst erscheinende Werke.

Aus dem Gebiete der

Geschickte. Bertram, A., Gcsch. d. Bisth. HiWe*’

heim. I. Bd. Etwa 33 Bog. Hildeshcim, August Ux-

M. 8. — Nuntiaturberichte aus Dtschld. I:

Nuntiatur. 2. Hälfte : Ottavio Mirto Frangipani in K',ln

1587-90, hgb. v. St. Ehses. 38 Bog. Pa&fb-. Sw*

ningh. M. 22.

Zeitschriftenschau.

Theologie und Religionswissenschaft

IJIsch.-eegl. Hl,Hl. 24, 4, W. BeyschUp, l'™-

tcstantischcs in Goethe. — K. Benrath, D. Ans» k

d. Jesuiten in Preusscn. — Amara Pcllegrina, Cornesp-

aus Rom.

Ztschr. f. kalket. TheaI. XXIII, 2. E. MlC
.

h
.

a^’
DUchc Charitas im 13. Jh. - J. Müller,

d. göttl. Erkenntniss u. scicntia media. —
hammer, D. F.igcnthumsrecht kein bloss P°* 1

__

Recht. - L. Fonck. Kritik u. Tradition im A.

J. B. Nisi us, Kirchl. Lehrgewalt u. Schriftauslcgg-

Revue henetiietine. Avril. R. Proost, U
Pascal (fin). — J. M. Besse. L’enseign. ascetiqu«

|

ics premiers monasteres orientaux (fin). — U-
‘jCr u

Bulletin d’hist. benedictine.
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Philosophie und Pädagogik.

Zlschr. f. Pkilos. u. Pädag. VI, 2. M. Lobsien,
Ucb. d. Ursprg d. Sprache (Forts.). — O. Will mann,
D. Xcukantianism. geg. Herbarts Pädagogik. — J.

Gevser, D. psvchol. Grdlagen d. Lehrcns (Schi.). —
N. G. W. Lagcrstedt, Aus d. pädagog. Welt d.

»kandinav. Länder. — Holljahn, D. Schulwes. in

Korea. — Gr. Karr, Psvchol. u. Pädagogik nach

Münsterberg.

Pädagog. SluJ. XX, 2. C. Franke, Ucb. d. litte-

raturkundl. u. JitteraturgeschichtL Unten*. an Lehrer-

biUgsanstaltcn. — H. Meitzer, Bibi. Gcsch., Schul*

bibel od. alttcstamentl. Lesebuch ? — R. S c h c 1 1 w i e n

,

!). Wille. — D. Einfluss d. Herbcrtianism. auf d. Hcbg
iL VolksscliUllehrcrstandes.

Philologie und Lltteraturgeschlchte.

Revue cellique. 20, 1. A. Thomas, De quelques
tw>ms de tieu frnn^nis d'originc gauloisc. — K. Meyer,
Tbc song of the sword of Cerball. — S. Heinrich,
l.c corail dans t'industrie celtiquc. I. — W. Stokes,
Bodlcian Amra Choluimb chille. I. — E. Ernault, Lcs
vers ketons de J. Cadec. — J. Loth, Palerett, pude-
rn; Un subjonctif aoristc gallois.

Arch. f. d. Stud. d, neuer. Sprachen u. Litlerat.
Cll, 1. 2. J. E. Wacker n eil, Aellere Volkslieder u.

voIksthümL Lieder aus Tirol (Schl.). — A. S. Kapier,
XacMr. zu Cook’ä Biblicat quotations in Old English
prose writers^(SchL). - K. Luick, Ucb. d. Entwicklg
von ae. n-, f- u. d. Dchng in offener Silbe überhaupt.
*- M. Förster, Textbessergn zu Gropp u. Hausknechts
Auswahl engl. Gedichte. — Ph. Aug. Becker, Mar-
gareta v. Navarra u. die Complainte pour un prisonnier.
— A. Toblcr, Zur Legende v. hl. Julianus (Schl.). —
A. Pillet, Die altprovenzal. Lieder- Hs. N a

. — M.
Förster, Passe forthe, thou pilgrymc.

iV
^Ttl' Jfbrcsber. üb. d. Forlschr. d. roman. Philol.

Meyer-Lübkc, VTergl. roman. Gramm.
'"*

11/

Gramm. — M. Gastcr, Rumän. Sprache
! 'w- ~ Th. Gärtner, Rätoroman. Sprache. — C.
balvioni, Dialctti ilal. antichi 1891/5. 96; Dialelti
*flA!UltaIia. 1891/5. 96. - H. Schneegans, Süd-
1,1

Dialekte. — p. E. Guarnerio, Dialetti sardi. —
• isop. Mistor. frz. Gramm. Afrz. Gramm. Laut- u.
Yroenlehrc. — G. Ebeling, Histor. frz. Syntax,

v«
* Sacbs

’ Ent * l'CXikographic. — E. Stengel,
- extausgaben

; Altprovcnz. Sprache; Roman. Metrik.

7...
Altprovcnz. Texte. — A. Zünd-Bour

J“,’
Dialcctobgie Gallo-Romane. — A. et G. Doutre-

pont. UWaflon en 18%. — A. Doutrepont, Le
• Lg.°

n en
p

*“ doutrepont, Le Lorrain en
»-•*•’ fr* Bethunc, Le Lorrain cn 18%. — J.

^sing^nglononnannisch. — G. Bai st, Span. Sprache

fr-fi.l! c
C
f
roline Michaelis de Vasconcellos,
IW,/4 - c Mever u. H. Pcdcr

- H. Pcrnot, Mitte], u.
' !'C^ - Vinson, Langue basque 1890/6.

Geschichte.

(Stockholm). 19, 1. L. Sta-

flch

* Sr,™cl fftfvc Gustaf Bonde säsom statsman

och v_
t

f*: 7 E. Otmer, Alliunsen mcllan Svcrige

«vensu L U,

!

CburB im -
~ E - Hildebrand. Den

lc8«»den i Guiana.

^

Geographie, Länder- und Völkerkunde.

Us%w
C

'un Rilhnf m
14

‘
•

Kc,,en
- P°ln- Niedcr-

»giseni Kr *h 4^
oWenrcv'icrc - — K. Sa p per, D. nica-

y* Apr. 1898 u. d. Maribios Vul
- MannbarvJ^v*’ Samoaner u. d. Kokospalme.

gebrauche bei d. Kaffem. - I). I. Re-
4 5C,lule

Innern von Alaska.

Allgemeines.

Beil . z. Münch. Allg. 7.tg. Nr. 71/73. G, Hager,
Baugeschichtl. Forschgn in Altbayern. — 71. W. v.

Wurzbach, D. Heiligenkomödien Lope de Vegas. —
72. C. W. Wert her, Von Aden landeinwärts. — 73.

K. Brunner, Ucb. d. Ursprg d. gross. Heidelberg.

Liederhs. — 74. H. v. Gumppenberg, D. euphon.

Gesetz d. unreinen Reime.

Dlsche Rundschau. 25, 7. E. Mareks, Bismarck

u. d. Bism.-Litt. d. letzt. Jahres. — Frdr. Paulsen,
J. G. Fichte im Kampf um d. Freiheit d. philosoph.

Denkens. — Ricarda Huch, Stud. zur Romantischen

Schule. III. D. Athenäum. — E. Hübner, Cicero. —
S. Spitzer, Am Hofe Sultan Abdul -Mcdjids. — W.
Pactow, Joseph Joachim.

The AOunaeum. March 25. The Life of Borrow.

— Engl. Book Auctions in the 17 {h ccnt. — Rcccnt

Australien Travel. — The New engl. Dictionary. — A
specimen of new artistic printing. — Mr. Oman's Short

Hist, of Greecc. — A U»ng day. — „Pax*! Caxton and

his foreman. — Notes from Klorence- — Elias de Chau-

cer; ,Kvere‘*, „Nevere" in Chaucer. — April 1. Life of

James and Horace Smith. — England in the age of

Wycliffe. — Travel in and about New Guinea. —
New Leiters of Landor. — Mr. Merdan's Cutaloguc of

the Bodleian Mss. — A Soldicr's Adventures in the

Peninsular War. — Dr. G. W. Leitner. — The Pctric

Papyri. — Paync’s Residenccs in Paris. — A Memorial

to Ämicl. — Benvcnuto da Imola and Cicoro. — Two
notes on Marston’s Satires.

Revue de Belgique. 15 Mars. M. Vernes, Ernost

Renan et la qucstion religieuse cn France. — C. de

Verine, Linscnsible evolution (suite). — Wau wer-

mans, Lcs fortifications d'Anvcrs en 1899 et la grandc

coupure de FEscaut (fin). — A. Gittee, La legende de

Deucalion (fin).

Revue des deux Mondes. 1. Avril. E.-M. de

Vogue, Lcs inorts qui parlent. V. — A. Gasqucl,

Le culte et les mysteres de Mithra. — d'Hausson-

ville, U Duchesse de Bourgognc ä la cour. II. Lcs

annees hcureuscs. — G. Rothan, Napoleon III et

Fltalie. IV. La Kaute de FAutrichc. — Ch. d Ursel,

Unc mission ii Pckin. — V. Giraud, Chateaubriand et

lcs Meinoires d'outre tombe.

La Nouvelle Revue. 21, 3. P. de Coubcrtin,

L'urgcnte Rcformc. — San Carlos, Scvillc. — Mme
S. A rnaud, Simon 1c Cyreneen. — J. Ca sc, Les Ro-

mans de M. Paul Adam. — P. Cachon. Transactions

pontificales. Clement V. — G. Doublet. I.a mort du

premicr Academicicn. — M. J. Frehel, Duel de Mar-

souins. — Mme J. Adam, Lcttrcs sur la politiquc

exterieure.

La Civilld cattolica. 1 170. Leone MH e 1 Amefi-

canismo. — II Concordato tra il primo Console c PioVII

negli anni 1H< 0-1801. - Del Lazio c dei suoi popoli

nrimitivi. — Di un grande lavoro intorno al libro , Deila

fmitazione di Cristo“. - Lc antichc cronachc arabe de

Patriarchi ncstoriani.

Xuova Antologia. 16 Marzo. A. d Ancona,

Pietro Giordani. — 16 Marzo. I. Aprile. L. Pulle. Penna

c spada. Serie seconda. — B. Odcscalchi, Ricordi di

un antico sportsman. -- 16 Marzo. L. de la ennc,

Tiro a segno nazionalc. - E. de Angell, Aless. Ross..

— G. Fano, Benares- — L'ltalia in China: C. Lom-

broso. II pericolo giallo; G. Cora. La Ba.a d. San

Mun. — S. Sonnino, Appunti di Finanza. — 1. Aprile.

G. Scrg», Inglcsi e Romani. Cause e paralJel.smo della

loro

C

gwinü««*a- - C. Segrc. Uno nuova v,la d

Shakespeare. - V. Manlcg«x*a. L csposizione dl

f-nriRi nel 1900. - R. Chureh. Un« scen« di bn-

iranUKeio - A. Frnssati, II pericolo ahissino. —
{ c.aUaiii. San-Mun e lesportarkine delle sele chi-

nesi per l ltalin. - U. Ojetti. Krro.U Zaceom a Koma.

\1 , Ferraris, 11 risveglio della spcculazione.
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Anzeigen.

„Lutherdenkmal“.
Volkstümliche Schriften aus der Geschichte des evangelischen Deutschland.

Herausgegeben von

D. Georg Buchwald, und Dr. Fritz Jonas,

Pfarrer an der Nordkirche in Uipiig Stadtschulinspektor in Berlin.

1. Jahrgang, Heft I:

D. Martin Luthers deutsche Briefe

nusgewähit und erläutert von

D. Georg Buchtvalü.

223 S. 8° mit 13 Bildern. jX -

s^.-rr- rro <* * ' -— J ' ** *"* tZl
Leipzig.

Soeben erschien:

Bismarck als Redner.
Eine Studie

von

Chr. Rogge,
Marioesüitionspfarrcr in Kiel.

2 Bog. brosch. M. 0,50.

Kid. H. Eckardt, Verlagsbuchhandlung.

Ist die öffentliche Aufforderung

>»x<« zum Streik strafbar?

Zur Auslegung des § llG R.-Str.-G.-B.

Von

Dr. jur. Wilh. Hossmann.

ftr 8°. 6 Bog. M. 1,50. *W

Für oder Wider

die Berufung in Strafsachen?

Von Dr. Herrn. Ortloff,

Landgerichts -Rath a. D.

Gr. 8“. 6 Bog. M. 1,20.

!
München. J. Schweitzer Verlag

(Arthur Sdlier).

Verlag von Fel. Rauch’s Buchhandlung in InMbruck.

Zeitschrift für katholische Theologie.

XXIII. Jahrgang.

Jährlich 4 Hefte. Breis 6 M.

Inhalt des suchen erschienenen 2. Helte-

MliMdtraiM. E. Micha«!, DeuWhcChaHuisunJS. J ^
J Malter. Hormalohjeel der göllllchcn ErVefimnt» « s .

jÄl,,.«,. Da. Els.nd.um.meh. kon >»* £
Rocht „ .... . t c ,,J

L. Fonck, Kritik u. Tradition im A. i.

Carl Clausen’s Hofbuchhandlung
früher

H. Loescher’s Hofbuchh.
in Turin.

Soeben erschienen:

a. Vill».

La Psicologia contemporanea.

Gr. 8». Fr. 14.
!

Corpus Nummorum Hungariae.

Von Ladislaus Rethy,
Mitgl. d. Ungar. Akad. d. Wissensch.

Bd. I. Zeitalter der Könige aus dem Arpad-

hause.

00T HeftI: 18 Tafeln.

Münzen aus 1000— 1307 (387 Abbildungen).

M. 10.

Budapest. Verlagsbureau

d. Ungar. Akademie d. Wiss.

(A. Tiringer). UfrUMlf WWff *r. _
ftftotraH1

Je«

UieBer Nr. liegt eine Anzeige des Verlages von Wilhelm Friedrich in Loipzl? —»,.« tihfi .

VutHvayana, übs. u. hgb. 'von Kichard Schmidt Iietr., worauf wir besonders ^— — —=T —Herta (Besicrschc
Buchhandlung

S. J

• s S. M
k, Kritik u. Tradition im A. !

uns S.

J. B. Xisiu*. Kirchliche S
' l't

Recensioaun. Corp. scripL cccL
fl- FoftdO S* **

-

von Theben fL. Fo*g %%
_t Atoub (M. » la5*®V. Vuäiiam.

G. L k h « uVs“c"\ O.

ü

g er , G^ W»®
«
J*

• MoWühcqtog*

tcripL cccL la—”b”i e k a m p . Hlppolyto« ^ u" V-Tvf_ K. Hartung. D. Prop^^Amo^tW-,
G. LalloUSSC, J. UlliRtir •-c

(J. Obertiatnmer) 3^*2^. — A. G
^ Jus® «ST*

talium II (J. gwnm »• w. — _ c, luj. bii-

Kirche in Oesterreich <M. HofmMMJ* i* ‘ _ j. Frei»«"*

röter II. u. Otto 111. <A. »*« 5 », ,W. Sd.«»)
Manuale cunttunim und

f i Fonck) S. 3-%s -

S. 3 *8 . - Novatians de cibt» iudric» (U to
s yj. -

Analeilten. Hurter* Xomeiicblor theol.
j#chu

Zu Pa u. 15 (N. Paten») S. JW. ~ 7„ ff,„hu
der Mainzer Jesuiten r>er griachjej*

S, 371. - Ps. »5 (J. K. Zenncrj S 37 i.
. it
_r ^ rvtsaptl*-

L’nL..ns|TiMltiiMab (K. NUIc.)^S^3
J^'

(U F»"cU

S. 57«.

U.' HL (J. B- Becker) S. <«..

talium II (J. IHedcrlack) S. 3^

male S. 376.

S. 377.

Kleinere Mlttheilungcn

Uterarlioher Anreiger Nr. 7V. S. S*

Verantwortlicher Redakteur : Dr. Paul Hinnebcrg
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aufmerk*am gemacht..
"—"-—m gemacht. Sie

liurchgcarbeitet, wie man schon

dem Wegfall einiger höchst subjektiver Aeusse-

rungen sicht, auf die früher hingewiesen wurde.

Sie ist aber auch in dankenswertester Weise

vermehrt, zumal durch eine, übrigens ohne dass

' Folgerungen daraus gezogen würden, Uebersicht

' der Parallelen, welche die heilige Ueberlieferutig

des Buddhismus bietet. I lochst charakteristisch

für das in gewissen Kreisen herrschende Maass

von blöder Urteilslosigkeit ist ein bei dieser

Gelegenheit mitgetheiltes Verdikt eines Superin-

tendenten.

Strassburg i. R. H. Holtzmann.

F. X. Funk, Kirchcngeschichtlicbe Abhandlungen

i und Untersuchungen. I. Band. Paderborn, F.

Schön ingh. 1897. Vf u. 516 S. gr. 8 “. M. 8-

Vierundzwanzig Aufsätze, die der gelehrte

katholische Kirchenhistoriker im Lauf der Jahre

einzeln veröffentlicht hatte, erscheinen hier zu

1

i
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einem stattlichen Bande gesammelt. Sie er-

strecken sich fast öber die ganze Kirchen

-

gcschichtc des Alterthuras und Mittelalters und

betreffen durchweg kritische Tagesfragen der

letzten zwanzig Jahre: 1. Der Primat der römi-

schen Kirche nach Ignatius und Irenaus. 2. Die

Bischofswahl im christlichen Alterthum und im

Anfang des M.-A.s. 3. Die Berufung der öku-

menischen Synoden des Alterthums. 4. Die

päpstliche Bestätigung der acht ersten allgemei-

nen Synoden. 5. Cölibat und Priestcrcbe im

christlichen Alterthum. 6. Zur altchristlicbcn

Bussdisziplin. 7. Die Bussstationen im christ-

lichen Alterthum. 8. Die Katcchumenatsklassen

des christlichen Altertbums. 9. Die Entwicklung

des Osterfastens. 10. Die Abendmahlselemente

bei Justin. 11. Der Kommunionsritus. 12. Titus

Flavius Clemens Christ, nicht Bischof. 13. Ha-

drians Reskript an Minucius Fundanus. 14. Der

Kanon 36 von Elvira. 15. Die Zeit der ersten

Synode von Arles. 16. Der ßasilidcs der Philo-

sopbumenen kein Pantheist. 17. Zur Frage nach

dem Papstkatalog Hegesipps. 18. Ein Papst-

oder Bischofselogium, 19. Zur Geschichte der

altbritischen Kirche. 20. Das Papstwahldckret

in c. 28. Dist. 63. 21. Die Entstehung der

heutigen Tauffonn. 22, Zur Bulle Unam $anc-

lam. 23. Martin V. und das Konzil von Kon-

stanz. 24. Epilog zur Abhandlung III.

Bei einem so mannigfaltigen StofTe muss sich

die Angabe des Inhaltes nothgedrungen auf die

Mittheilung der Ueberschriften beschränken; von

dem einzelnen Aufsatz auch in der möglichsten

Kürze das Ergebniss zusammenzufassen, würde

viel zu weit führen. So werthvoll auch Funks

Urtheil im einzelnen Falle ist, wird man dein

Buche doch erst dann gerecht, wenn inan es als

Gesanuntkundgehung auffasst und als solche wür-

digt, Stellen diese „ Abhandlungen und Unter-

suchungen“ ein wesentliches Stück Lebensarbeit

des Vf. dar, so tragen sie in ihrer Gesammtheit

auch das Verdienst einer solchen Lebensarbeit

zur Schau. Gegenüber einer wissenschaftlichen

Umgebung, die von Natur zu einer dogmatischen

Beurtheilung der Dinge hinneigt, bewährt sich

F. auf der ganzen Linie als aufrichtiger und

wahrheitsliebender Historiker. Er selbst äussert

sich im Vorwort darüber so: „Meine Studien

waren in keiner Weise durch das Streben be-

stimmt, etwas Neues linden zu \v ollen. Aber
ich stand auch nicht an, wenn mir eine her-

kömmliche Ansicht als unhaltbar sich darstellte,

eine neue sich aufdrängte und in ernster, ge-

wissenhafter Forschung sich bewährte, zu dem
Lrgebniss meiner Arbeit mich zu bekennen. Der
Vorwurf, dass ich Sondermeinungen vertrete,

konnte und durfte mich davon nicht abhaltcn.

VV er es zu keiner Sonderansicht bringt, leistet

auch nichts für den Fortschritt der Wissenschaft.“
Von den einzelnen Abhandlungen wird man

den Eindruck gewinnen, dass jede mit der

grössten Gewissenhaftigkeit und ausgezeichneter

Gelehrsamkeit gearbeitet ist. Nicht nur werden

die früheren Facharbeiten mit vollkommener

Sachkenntnis berücksichtigt, die Erörterung ge-

schieht mit wohlthucnder Ruhe, wobei der vom

Vf. eingenommene Standpunkt deutlich, aber

nicht aufdringlich hervortritt. Niemand wird

einen dieser Autsätze ohne Erfolg zu Rath zielm.

Zum Verständnis der oben angeführten Titcl-

liste ist nachzutragen, dass das unter 18 be-

sprochene Papst- oder Bischofselogium das

Gedicht betrifft, das de Rossi im Bullettino di

archeologia cristiana 1883 (IV. II. 1 2) aus

einer Pariser Handschritt des 8./9. Jb.s mitge-

theilt hat.

Zu jedem Titel »st der frühere Erscheinungs-

ort des Aufsatzes und die allfällige Umarbeitung

angemerkt. Einzig die an zweiter Stelle stehende

Arbeit war vorher nicht gedruckt.

Carl Albr. Bernoulli.

Nathan Söderblom, Die Religion und die soziale

Entwickelung. Vortrag auf dem ersten rdigiwis-

wisscnschaftlichcn Kongress in Stockholm, gehalten

am 31. August 1897. Freiburg i. B„ J- C. B. Mohr

(Faul Siebeck), 1898. I Bl. u. % S. K". M. I,«t-

Der Titel dieses Heftchens ist irreführend,

zumal es sich als Abdruck eines auf dem ersten

religionswissenschaftlichen Kongress in Stockholm

(am 3t. VIII. 1897) vom Vf., dem Pfarrer der

schwedischen Gemeinde in Paris und zweiten

Sekretär des Kongresses, gehaltenen Vortrages

giebt. Darnach müsste man eine Darstellung

des Verhältnisses von religiösem und sozialem

Leben auf den verschiedenen Entwicklungsstu ca

erwarten. Das thatsächlich behandelte Tbctn.i

ist aber: das Christenthum — noch genauer:

evangelische Christenthum — und das sozi

Leben. Die prinzipielle Frage nach dem 2" lSC el

j

diesen beiden bestehenden Zusammenhang um

nach den sich daraus ergebenden allgemeinsten

Grundsätzen für die christlich -evangelische
*

urtheilung der sozialen Probleme wird aulgevio cn

und beantwortet. Die Ausführungen se - ,n

nüchtern und verständig, nach beiden Seiten >

gerecht abwägend, — und stehen ien ™

Sätzen unseres evangelisch -sozialen Koogre

ganz nahe. .Mit Recht wird einerseits das

ständige und an keine bestimmte Form sou

Lebens gebundene Wesen des Christent u s

dessen Ziel das jenseitige ist und blci b ie
.

gehoben; andererseits dann aber doc »
‘ ^ *

Wendigkeit kirchlich-sozialer Tbätigkeit au G

des zum Fundament des Christentums gL

^
ethischen Faktors desselben aufs nachdrücklich

betont. Wie in dieser Grundfrage d,c '

einandersetzung klar und präzis ***» 5,0 "
. n

züglicb der Einzel - Probleme dasselbe

Ausführungen über Wohltätigkeit, über £
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Knanzipation und über den Streik gesagt » erden

;

weniger dagegen von denjenigen über Privat-
bcsitz und über Klassen-Unterschicde. Ucbrigens
rächt sich im ganzen die Unbestimmtheit des
Themas, insolent der spezifisch christliche bezw.
evangelische Charakter der Beurteilung bisweilen
verwischt und anderweitiges Illustratiunsmaterial

herangezogen wird, das — in solcher Ver-
einzelung für eine „wissenschaftliche Unter-
suchung" doch belanglos — nur die prinzipielle
Auseinandersetzung stört.

BcHin
- G. Wobbermin.

Philosophie,

Felix Laudowicz, Wesen und Ursprung der
Lehre von der l'iäexistenz der Seele und
von der Seelenwanderung in der griechischen
Philosophie. Leipzig

, Huchh. G. l ock [18981.
113 S. 8». M. 1,50.

Wie der Vf. in einer kuzen Vorrede an-
gicbt, ist er durch „dogmatische Studien über
hreatiamsmus und Traducianismus vor langen
Jahren auf die Beschäftigung auch mit der Prä-
"istenzlchre“

Stführt "'»'den. Die vorliegende
Arbeit bezeichnet er als die Frucht langjähriger,
oft durch Lebeotschicksale unterbrochener Ar-
bat ta der oft die Beschaffung des Materials

+ die Lage des Wohnortes erschwert wurde.
r

,

0tz

t

dlcser Schwierigkeiten hat der Vf. die
ta leichte Aufgabe, die er sich gestellt, in

^ennenswerther Weise gelöst. Sein Buch
«I.t cntsch'eden einen werthvollen Beitrag zur

bj[

l

r d 'V
er 8riechischen Philosophie dar;

hriiwl • a"
Slr em " arraes Interesse entgegen-

C“*
’ T? Cs n,cllt ««befriedigt aus der Hand

d« V,:?*T.,
er viendcht den Standpunkt

oTht
I

'C 'len ,>dEr durch Sciae Gründe
'(ilhg uberzeugt sein sollte.

f
inlei<unK (S. 5-7) weist

Ingic iJ Vi a l"'
3 ;m Wundt. Tcrmino-

Lehre von der P
S- " Ps> cholo8ie ‘ 1896) che

Litt der"!
Pfätutistenz der Seele dem Gc-

,dcn
Ps

> chologiu“ und zwar

und sudu dan .

Z"'e*e tlui'selbcn*1 zu

son,-, Buch.
k“rz llle Existenzberechtigung

.Zdl r n ,

S ;,UC dem Erscheinen
' von

in ihrer g"S1er P
J’
ibs

°P>"<= d- Griechen

Die
™ Entwicklung 1

' darzuthun.

'heilen c ^
blland|ung besteht aus drei

M hJZ‘- t f-' 0
Kiebt d",ch

Etklärong des ?r l er“>'noIogie“ gebotene

Eäs die g
,

' ersteht er die Vorstellung,

Ehkcit nur unr
dem Eintreten in die Leib-

,

»6<m io der rr:"*" ala P°ten*iclle lima-
Edtrn

gewesen
' See e

'rs

G0Kheit oder dgb ent'
1

'“«druck
r .;,,

Se' - Ueingcgenübcr soll der i

», tere kann nun wieder als eine bewusste oder
t- als eine unbewusste und ohne zeitlichen
is Anfang oder von einem Schöpfungs- oder
is Emanationsakte her datirend gedacht wer-
\ den. Alle diese Möglichkeiten der Präexistenz
n der Seele nennt L., sofern sic gedacht werden
d als eine Existenz der .Seele vor aller Körper-
- liehkeil, absolute Präexistenz. Denkbar ist
- aber auch der Kall, dass die Seele einen andern
e Körper bewohnte, ehe sie in den gegenwärtigen

einzog. Diese Möglichkeit nennt L. „relative
I räexistenz 44

. Damit ist der Uebergang zur
Metempsychose oder Seelen wanderungs-
ichre gegeben, welche eine oder mehrere sol-
cher relativer Präexistenzformen annimmt.

Im 2. Theil giebt der Vf. (auf S. 12—78)
eine historisch-kritische Uebersicht der Entwick-
lung der Präexistenz- und Seelcnwanderungs-
Ichre in der griechischen Philosophie von Pytha-
goras bis Origenes in übersichtlicher, klarer und
selbständiger Darstellung unter Einflechtung ge-
legentlicher Polemik gegen seine Vorgänger
(Zeller, Kitter, Bruch, Dähne), die mir besonders
in dem Abschnitt über Heraklit berechtigt und
gelungen erscheint. Behandelt werden: Pytha-
goras (S. 12—19), Parraenides (S. 19—21),
Heraklit (S. 21 — 25), Empedoklcs (25— 29),
Plato (29— 48), Aristoteles (48—51), die Stoiker

(52—54), Neupytbagoräer (54—56), Plutarch

(56—57), Numenius und die Essener (57),
Plotin (58—62), Porphyrius (62 u. 63), Jambli-
chus (63 u. 64), Proklus (64— 66), Philo (66 u.

67) und schliesslich Origenes (68— 78).

In dem 3. Haupttheil seiner Schrift handelt

L. über den Ursprung der Präexistenz- und
Metempsychosenlehre. Vier Möglichkeiten sind

bisher angenommen und vertheidigt, bezw. be-

kämpft worden. 1. Die alte griechische Myste-
ricnlehre, besonders die der Orphiker, hat die

Lehre von der Präexistenz und Metempsychose
selbständig ausgebildet. 2. Beide Lehren sind

alt-arischer Besitz, den die Griechen in ihre neue

|

llcimatb schon mitbrachten. 3. Beide Lehren

stammen aus Aegypten. 4. Beide Lehren sind

aus Indien zu den Griechen gekommen. Kür

die erste dieser 4 Ansichten entschied sich

Zeller; L. hingegen bekämpft inehr oder minder

glücklich die ersten drei Hypothesen und sucht

die alleinige Richtigkeit der vierten zu erweisen.

Mit der ersten von ihnen findet er sich auf

S. 79— 86 ab, die zweite bekämpft er-auf S. 86

— 88, die dritte auf S. 89— 96. Den indischen

Ursprung beider Lehren endlich sucht er auf

S. 96— 111 darzuthun. Wenn nun L. auch klar

nachgcwicscn hat, dass sich unleugbare Parallelen

zur griechischen Präexistenz- und Metcmpsvchosen-

lehre in der altindischen Lehre (der des Rig-Vcda

und in der alten Samkhyalehre), im Brahmanis-

mus und Buddhismus linden, so hat er doch in.

E. noch nicht alle Räthscl betreffs des Zu-
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sammonhanges der beiderseitigen Leliren ge-

löst. Ein unbedingt zwingender Beweis, der

uns nötbigt, die griechische Präexistenz- und

Metcmpsycbosenlchrc einzig und allein auf

indischen Ursprung zurückzuführen, scheint mir

noch nicht erbracht. Indess ist der Vf. selbst

vorsichtig genug, seine Annahme nur wahr-

scheinlich (allerdings die einzig wahrschein-

liche) zu nennen. Zuzugeben ist auch, dass

ein unbedingt stringenter Nachweis gerade

in, dieser Frage überaus schwer, wo nicht

unmöglich ist.

Das Verzeichniss der Druckfehler, das L.

am Ende seiner Schrift giebt, kann ich noch

um einige vermehren. S. 69 Z. 20 ist das

Fehlen des Kommas nach Ufo? störend. S. 70,

17 1.: Woher bekommen (statt: kommen) . . .

die Geister einen solchen . . . Leib. —
S. 77, 20 1.: eine weltentrückte (statt: weltent-

rückt), unpersönliche Substanz. — Von einzelnen

kleineren Ausstellungen möchte ich noch folgende

erwähnen. Wie bereits oben gesagt, ist die

Darstdlungsweisc klar und übersichtlich, der

Ausdruck präzis und treffend. Nur an einigen

Stellen sei cs mir gestattet, eine Aendcrung

vorzuschlagen. S. 37 Z. 9: die in philosophischer

Reinheit durchs Leben gegangenen Seelen

(wohl besser: die Seelen, welche .... gegangen

s
'

md). — S. 45 Z. 8: diese vorübergebend auf

eine« Stern aufhältlichen Seelen (besser wohl:

diese sich . . . auf eine*« Stern aufhaltenden

Seelen). — S. 50 Z. 7 f. erscheint mir der Aus-

druck: „die Besonderung des letzteren zu den

allgemeinen voö;“ nicht verständlich. — S. 57

letzte Zeile soll es wohl statt Neupytliagoreismus

Neuplatonismus heissen. — S. 73 Z. 10: die,

welche gut gewandelt haben (üblicher ist wohl:

gewandelt sind). — S. 108 Z. 33: der ganz philo-

sophisch gelebt habende (wohl üblicher: derjenige,

welcher . . . gelebt hat). — Inhaltlich rufen fol-

gende Stellen meinen Einspruch wach: S. 82

Z. 16 ff. scheint mir der Versuch, daraus, dass

die Worte h ttdvtwttov „unschön nach-

schleppen“, den Nachweis ziehen zu wollen, jene

Worte seien erst „ein den alten Satz erklären-

der Zusatz Platos“, nicht glücklich. — S. 101

Z. 6 ff. heisst es: „3. X, 58, 12 (im Rig-Veda

nämlich) wird von einem, der dem Tode nahe

gewesen, gesagt, sein Geist habe „zur Vergangen-

heit dringen“ wollen. Da in allen anderen Ver-

sen an der analogen Stelle lokale Angaben stehen

(„zum Himmel, in die lichten Höhen usw. dringen“),

so muss dieses Wort den „pristinus locus“ be-

deuten, also auf eine frühere Existenz im Himmel
hin weisen.“ Mir scheint, soweit ich dies ohne

genauere Einsicht in den Zusammenhang der

Dichtung an jener Stelle nur nach der kurzen

Angabe L.’ beurtheilen kann, eine Noth Wen-
digkeit, die Stelle nur in dem angegebenen
Sinne aufzufassen, nicht vorzuliegen. Zum min-

desten trägt die Stelle zu dem Nachweis „von

Spuren angenommener individueller Präexisten2 4

im Rig-Veda nicht viel bei. — Diese wenigen

Ausstellungen können und sollen jedoch den

Werth der trefflichen, geistvollen Schrift in kei-

ner Weise herabsetzen.

Schweidnitz i. Schlesien. Georg Bülow.

Unterrichtswesen.

Adolph Franz, Der Magister Nikolaus Hagni

de Jawor. Ein Beitrag zur Litlcrntur- und Ge

lehrtengeschichlc des 14. und lii. Jahrhunderts. Frei-

burg i. B., Herder. 1898. XII u. 269 S. 8». M. 5.

Eine gründliche und fleissigc, dabei recht les-

bare Arbeit über einen Gelehrten aus den Jugeml-

jahren der deutschen Universitäten. Bisher wisst«

wir von den ersten Lehrern, welche das Studium

in Deutschland einbürgerten, durchweg recht

wenig, und ineist sind es nur dürre, lose altem-

andergereihte biographische Daten, wie in Asch-

bachs Geschichte der Wiener Universität, mit

denen wir vorlicb nehmen müssen. Franz hat

nun den ivohlgelungcnen Versuch gemacht, einem

von diesen Männern, dem er gelegentlich anderer

Arbeiten Interesse abgewonnen hatte, nachiu-

spüren und ein liebevolles Bild seines Lebens

und seiner Thätigkeit zu entwerfen. Leber .«

Jahre hat Jawor in Frag gewirkt. 33 Jahre m

Heidelberg; an beiden Hochschulen hat er me

höchste Würde, das Rektorat, bekleidet. Nament-

lich in der Musenstadt am Neckar, deren Lite-

kanzlcr er lange Jahre gewesen ist, hat er s

Professor, Prediger, Schriftsteller und auch

ihr Vertreter bei den Konzilien zu Konstant

und Basel den grössten Einfluss geübt. *"*

ist die Disposition des Buches gegeben.

Vf. hat sich redlich bemüht, aus den btatate«

und anderen Quellen das Leben der mittelalter-

lichen deutschen Universitäten zur Anschauung

zu bringen. Vieles erscheint jetzt, nachdem u r

grundlegende li. Band von Kaufmanns Geschieh«

der deutschen Universitäten erschienen ist,
_

weitschweifig, namentlich die Ausführungen.
eher

den Studiengang. Dagegen wohnt ein c»

rer Werth der Zusammenstellung des V •

den Personalbestand der Prager Universi
^

— 1409 und über die theologische Fakui

Heidelberg innc. Bei Konrad von
^

misse ich die Kenntniss der Schritt i on

Schmitz (Jena IS91). Mit besonderer L

1 verweilt der Vf. bei der Schilderung ‘
.

stcllcrischen und rednerischen Leistungen J
-

ihr dienen auch die 7 Anlagen. • u ^
unbekannte Schrift Jawors möchte >c

hL

merksamkeit des Vf.» hiermit hinlenlte», «

der Traktat super proverbia “
nis, enthalten in Handschrift W - 1 ’

Ar
KöI„

s

:
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Philologie und Litteraturgeschichte.

Heinrich Goussen, Maityrius-Sahdona*s Leben

und Werke, Nach einer syrischen Handschrift in

Strassburg i. E. Ein Beitrag zur Geschichte des

Katholizismus unter den Nestorianern- Leipzig, Otto

Harrassou'itz, 1897. 34 u. XX (syr.) S. 8*. M. 4.

Diese Abhandlung bietet eine erwünschte Be-

reicherung unserer Kenntniss der syrischen Litte-

raturgeschicbte. Denn was wir bisher von Mar-

tyrius wussten, war wenig genug. Es beschränkte

sich auf dürftige Angaben über seinen Geburts-

ort, seinen Bildungsgang, seine Lebensstellung,

seine Tbcilnahme an der ncstorianischen Gesandt-

schaft an Heraküus und seine Konversion, sowie

auf die Titel seiner Schriften, was W. VV right

in seiner Uebersicht über die syrische Litteratur

im 22. Bande der Encydopaedia Britannien, S.

842 Sp. 2, mit gewohnter Umsicht zusammen-
gestellt hatte (vgl. S. 1 7 I f. des Separatabdrucks
unter dem Titel A short History of Syriac Lite-

rature, London 1894). Nun gelangte die Strass-

burger Universitätsbibliothek 1895 in den Besitz

einer syrischen Pergamenthandschrift in Folio
etwa aus dem 7., spätestens dem 8. ]h., die

tuar leider am Anfänge und am Ende unvoll-

ständig, aber doch für uns von grossem Wcrthc
ist, weil sie ursprünglich folgende Werke des
Martyrius enthielt: 1. den grossen Traktat über
den „vollkommenen Lebenswandel“ in zwei
Büchern (der durch den Ausfall am Anfänge hart

mitgenommen wurde, wogegen wir durch eine
Rekapitulation des ersten, fast zu zwei Dritteln
Verlorenen 1 heiles wenigstens in den Stand ge-
setzt sind, uns den Inhalt und die Anlage ciniger-
®Mssen zu rekonstruiren); 2. die fünf Briefe, und
L die kurzen Weisheitssprüche. Es fehlen von
«men Schriften also nur die „Mönchsgcschichte“,

'c 'or Allem das Leben seines Altmeisters, des
berühmten Rabban Jacob von Bcth‘Abha, enthielt,
”n ein paar Leichenreden, darunter insbeson-
dre die auf denselben Rabban Jacob. Dass

» er dieser Martyrius, der Verfasser der ge-
"*** Schriften, identisch ist mit dem berühm-
ca Bischof Sabdona von Mähoze d. h. Arewän in

^

i armai, einer mesopotamischcn Landschaft,
gtc u sich aus dem 1896 von Chabot heraus-

de 1
^UCh der EMba|tsarokcit“ (Le livre

de ft

C comPoa<* par«Jesusdanah, eveque

i,i welches unter den 140 kurzen

Prjj
.

S ^hrcibungen nestorianischer Kloster-

L,.
C

d
Schri

f
l8ld,*‘ und Bischöfe auch eine

Währ. i

0
*[

aphic ^C8 Martyrius-Sahdona enthält,

sotj

U
p.

d
|?

Se "°^ nur c'n Auszug aus dem

jösenh u*
lCS der ür'entalischcn Mönche“ von

’ st
» > sl c 'ne andere, ebenfalls

ria

b

m„n
iS

-

^C Lebensbeschreibung in der „Ilisto-

Krcuzkl

Ca

«.

dcs Mönches Baridta aus dem

dtr Aup-T
' Heghla am Tigris die Quelle
en ^er Mönchsgeschichte des Bischofs

Thomas von Marga, die Budge 1893 heraus-

gegeben bat, unter Beifügung einer Reihe von

Briefen des Katholikos Ishojahb III. von Adiabene,

des ehemaligen Jugend- und Studienfreundes und

späteren Todfeindes des Martyrius -Sahdona.

Durch diese Briefe, die trotz ihrer parteiischen

Haltung doch eine sehr werthvolle Quelle für

das Leben des Martyrius bilden, erfahren wir

besonders Näheres über den Uebertritt des

Martyrius, der ihn seinem früheren Freunde völlig

entfremdete. Darnach kann nicht davon die Rede

sein, «lass er, wie Budge im Anschluss an W.
Wright meint, vom ncstorianischen zum jakobiti-

schen Glauben übergetreten sei. Vielmehr hatte

er sich dem katholischen Bekenntnisse ange-

schlossen, wie sich auch aus verschiedenen

Stellen seiner Schriften nachwcisen lässt. Wie

dieser Irrthum durch die Bekanntschaft mit Sab-

dona’s Schriften endgültig beseitigt worden ist,

so wird wohl nun auch ein anderer Fehler ver-

schwinden, der sich noch bei Chabot findet. Dar-

nach hatte man ihm sogar seinen Namen geraubt

und ihn zu einem Mar Tyris, d. h. zum „heili-

gen Tyris“ gemacht, welches Versehen allerdings

deshalb um so wunderlicher ist, weil gleichzeitig

darüber geklagt und geschimpft wird, dass er

ein Apostat sei.

Sehr dankenswerth ist cs, dass Dr. Goussen

seiner Abhandlung 20 Seiten syrischen Original-

textes sammt deutscher Ucbcrsetzung beigegeben

hat. Diese Uebersctzung ist nicht ungewandt,

wird aber leider durch mancherlei, theilweise

starke Fehler entstellt, die wohl bei grösserer

Sorgfalt zu vermeiden gewesen wären. Wir

heben nur zweierlei heraus: S. 1 Z. 10 hat er

die „Gott wohlgefällige [Vereinsamung] 44 zur

„Heerde Gottes“ gemacht, und S. XV', S. 7 hat

er das adverbiell, im Sinne von „erst recht“

{dann, wenn] gebrauchte pac* als Verbum fmitum

angesehen und, als ob cs hiessc, übersetzt:

„[So] lassen sie fahren.“

Aus einer Angabe auf dem Umschlag seines

Sehrittchens ersehen wir, dass der Vf. ein Werk

über „die Ketzer- und Häresienkataloge bei den

Orientalen, insbesondere Theodor bar Koni s

Traktat über die „Häresien nach Christus“ vor-

bereitet, ebenso wie wir in diesem Zusammen-

hänge noch erwähnen wollen, dass er bereits

1895 eine Dissertation unter dem Titel „Apo-

calypsis S. Joannis Apostoli versio Sabidica.

Accedunt pauca fragmenta genuina Diatcssaroni-

ana“, veröffentlicht hat.

Zürich. V R >' ssel ‘

Felix Jurandic, Die peripatetische Grammatik.

Agram, Druck, der .Narodnc Novme ,1895. 1 a\.

u. 126 S. « c
.

Der Titel täuscht. Die Schrift, deren Deutsch

etwas ausländisch angehaucht ist, führt zuerst

den Nachweis, dass die Lehre von den Kede-
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(heilen — im Gegensatz zu der Auffassung von

G. F. Scboemann — nicht von den Grammatikern

als solchen, sondern von den Philosophen, Stoi-

kern und Pcripatetikern, herrührc. Den Haupt-

theil bildet eine Analyse der Syntax des Apollo-

nius Dyskolos, die darauf abziclt, dieses Gram-

matikers philosophische Schulung in möglichst

helles Licht zu stellen. Ob die kleineren Schriften

des Apollonius, besonders die über das Pronomen,

deren „Verfasser keine Ahnung von dem Stand-

punkt des Verfassers der Syntax hat“, letzte-

rem abgesprochen oder nur die Abschreiber für

den darin befindlichen Unsinn verantwortlich ge-

macht werden sollen, wird nicht ganz klar. Für

die Rekonstruktion der Lehre des Apollonius

ist nach dem Vf. weder Priscian von Werth,

der dessen Syntax nicht recht, noch Choero-

boskus, der den Apollonius gar nicht verstand,

— oder gar erst die Scholiasten zur Technc

des Thrakers Dionysius! Etwas wunderlich ist

auch die Art, wie der Vf. sich die überlieferte

Form dieses Handbüchlcins entstanden denkt.

Heidelberg. Alfred Hilgard.

K. Krumbacher, Studien zu Romanos. |S.-A.

aus den Sitzungsberichten der philos.-philol. und der

histor. Klasse der k. bayer. Akad. d. Wiss. 1898. Bd.

II, H. l.J München, C. Franz, 1898. S. 69—268 8°.

Man kann nicht darauf rechnen, dass jeder

Leser sofort weiss, wer der Romanos ist, dem

diese Studien geweiht sind. Das kommt daher,

dass die griechische Kirchenpoesie ein noch fast

gänzlich unbearbeitetes Gebiet ist. Zwar haben

W. Christ in seiner Anthologie 1871, W. Meyer

in einer bedeutenden Abhandlung von 1885 und

der Kardinal Pitra in verschiedenen Werken viel

für die Kenntniss dieses Zweigs der Litteratur-

geschichtc getban, aber Wenige sind diesen Ar-

beiten gefolgt. So kommt es, dass auch der

griechische Kirchendichter Romanos eine mehr

oder weniger unbekannte Grösse ist. Freilich

ist über seine Person wenig Sicheres fe9tzu-

stellen. Eine Legende berichtet, dass er unter

der Rcgierungszcit des Kaisers Anastasius, womit

wahrscheinlich Anastasius 1. (49 1 — 518) gemeint

ist, von seiner Heimath Syrien nach Konstanti-

nopel gekommen sei. Hier ist er Priester ge-

worden und hier hat er seine vielen und thcil-

weisc bedeutenden Hymnen geschaffen. Krum-

bacher will ihm einen sehr hohen Rang in der

Weltlitteratur anweisen. Hoffentlich ist es dem Vf.

bald vergönnt, die Gesarmntausgabe der Werke
des Romanos vorzulegen, die er seit längerer

Zeit plant. Dann wird man erst ein endliches

Unheil über den Werth des Dichters gewinnen
können. Die vorliegenden Studien stellen offen-

bar Vorarbeiten für die Ausgabe des Romanos
vor. Die Arbeit gliedert sich in drei Abschnitte.

Obwohl die metrische Seite der kirchlichen

Poesie noch am besten bearbeitet ist, muss Kr.

doch auch hier erst mit metrischen Studien den

Anfang machen. Dann folgen vier Lieder des

Romanos, die von der Verleugnung Petri, der

Versuchung Josephs durch das Weib Potipbars,

vom jüngsten Tage und von der Begegnung

des Christuskindes mit Symeon handeln. Letz-

teres nennt Kr. abendländisch „Mariä Licht-

mess“. Den Schluss macht ein tiefgehender

Kommentar zu den Liedern. Die ganze Arbeit

ist original, wie man es bei Krumbachers Ar-

beiten gewohnt ist.

Hannover. M c >' er*

Robert Crampe, Zur lateinischen Stilistik. |S. A.

aus der Festschrift der Latina zur '_NX>jähr. Jubdiewr

der Franckcschen Stiftungen und der l.atcinischcn

Hauptschule.1 Halle a. S., Buchdruck, d. Waisen-

hauses, 1898. 12 S. 4°.

Die Schrift macht auf Bereicherung unserer

wissenschaftlichen Erkenntniss keinen Anspruch,

sondern will dem Schüler helfen, sich in dem

Labyrinthe der lateinischen Stilistik zurecht*

zufinden. Darüber zu entscheiden, ob sie diesen

Zweck erfüllt, ist eigentlich Sache des Päda-

gogen; wenn ich aber meine Meinung ausser«

darf, st» ist die angewendete Betrachtungsweise

nicht bloss unwissenschaftlich, sondern auc ul'

praktisch.
, ,,

Breslau.
*. Kro11 '

Paul Jahn, Die Art <ler Abhängigkeit Vergib

von Thcokrit und andern Dichtern. -

,ctzun R .
[Wissenschaft!. Beil. I. Jahresber. d. H»

sehen Gymnasium« r.u Berlin. Ostern 1 899.] Wm.

R. Gacrtner (Hermann Heyfclder), 1*99. • 1 -•

"während Theil II (s. DLZ. 1S9S Sp. U«)

die benutzten Thcokritätcllcn noch weit* «

neben den Vergütest stellte, «erden hier btodfr

aber ergiebig gleich die einzelnen \ ersg I

„ “
. , u r.i 109 9. 10 uml I M

von Buc. a, V, 8 V. <>4— tu*, *>
am

ihren Vorlagen gemessen. Einige -1

,

Schluss ergänzen die Uebcrsiclit. Gescn

Keife des Dichters wird wieder oft bem g
•

Und seine Selbständigkeit erscheint g

ger, wenn er auch den Lateinern, ,e J

^
herangezogen werden, so unfrei gegeben«»

wie den Griechen. Ausser Catull u"

sind namentlich die Dirne sorgsam vejL

welche die Lücken. zwischen den nac»

gefertigten Stellen oft füllen. \
MC

.*!
schwer-

wände lasseu sich gegen Jahns Erge nt

lieh erheben; nur dass Vergils persö»^
den

bältnisse, Empfindungen und Ziele
. ^

Spuren der Anlehnungen vollständig^

Berlin.

Johannes Luther. Die Reformatiunsbibli g ’^
und die Geschichte der deu,sch' X:i;htr

Vortrog, gehalten auf der 44.
, Berlin-

Philologen und Schulmänner in

^ ^ (

Georg Reimer, 1898. 32 S. 8 .
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Luther zeigt in seinem anregenden Vorträge
die Hauptpunkte, an denen die Erforschung der Ge-
schichte der neuhochdeutschen Schriftsprache und
die Forschungen über das Buchwesen in der
Rel'unnationszeit Hand in Hand gehen und sich
gegenseitig ergänzen können. Er geht dabei
von der Stellung Luthers innerhalb der Ge-
schichte der neuhochdeutschen Schriftsprache aus,
konstruirt aber dabei einen Gegensatz, der eigent-
lich garuicht ciistirt: Luther ist freilich nicht der
„Schöpfer“ der neuhochdeutschen Schriftsprache
im Sinne des aus dem Nichts schaffenden; vor

hal.cn Einigungsbestrebungen sprachlicher Art
bestanden, nach ihm sind sie erst zum Abschluss
gekommen. Seine grosse sprachschöpferische
Gewalt wird aber von keinem Forscher verkannt,
der die Wichtigkeit der Kanzleisprache vor Luther
betont. Diese letztere dagegen wird in ihrem
Wcrtlie nicht völlig erkannt. Gewiss, die Sprache
Latlicrs hat sich der ihr zufallenden Aufgabe be-
sonders in der Bibelübersetzung in so grossarti-
ger Weise entledigt, dass wir noch heute, wie
einst Goethe, zu den Quellen binabsteigen, aus
denen unsere Schriftsprache sich jflngen kann;

„ ,
,

U ort 'Kanzleisprache' wird mehr und
mehr als Bezeichnung des Trockenen und Ein-

im Gegensatz zu der Kraft
1 eben sprühenden Sprache Luthers. Wer

W |

C 'nma
.

das Archiv einer grossen Stadt
hinabgetaucbt ist und die hunderte und aber
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mh“Dg dicses Gebietes sind

“"i Archive
V' cn" aber crst mehr Städte

Ul>tcrsacJn sein

1 ^ SPrac*^ lc^e Entwicklung hin

Putte Gtbi« -I

en/ c,ann wkd man das
L»"hcr sein ],,.r.

>ersehen können, dann wird
hervorragender Platz bewahrt blei-

ben, freilich nicht am Anfange, sondern im Fort-
sc 3mte der Entwicklung einer neuhochdeutschen
ochriltsprache.

Sehr fordernd und völlig neu ist im weiteren
\ erlaufe der Untersuchung die genauere Festlegung
der Methode, wie man der Sprache Luthers selbst
gerecht werden muss. Nicht alle seine Drucke
ohne Ausnahme, sondern nur die Wittenberger
Drucke und auch diese nur unter klaren Be-
dingungen, sind hcranzuziehen, sie allein geben
den rechten Anhalt für die Festsetzung der
Drucksprache Luthers, von der die Sprache sei-
ner Manuskripte durchaus zu trennen ist: giebt
diese zwar die Sprache Luthers nach Lautstand
und Orthographie genauer wieder, so zeigt jene
doch den Sprachstand, der auf Mit- und Nach-
welt durch die grosse Verbreitung der Drucke
gewirkt bat. Freilich muss betont werden, dass
auch bei dieser methodisch richtigen Beschrän-
kung auf die Wittenberger Lutherdrucke voll-
ständige Sicherheit nicht erlangt werden kann,
da Satzcigenthümlichkeitcn und die festgelegte*
Orthographie der grossen Druckereien als be-
deutende F’aktoren hinzukommen, weil von einem
Korrigiren des Druckes nach der Handschrift
fast keine Rede gewesen ist. Die Nachdrucke
von Luthers Schriften geben wohl einen ücber-
blick über die Verbreitung reformatorischer Ge-
danken und ihrer Verbreitung, können aber
nicht mehr für die Festsetzung von Luthers
Sprache selbst in Betracht kommen, da sie je
nach dem Druckort provinziell entstellt sind.

Noch viel weniger die anonymen Drucke, die
aus irgend einem Grunde ohne Angabe des
Ortes und auch der Zeit erschienen sind, falls

sic nicht auf sichere Weise ihrem Druckort nach
festgclcgt werden können. Hierfür giebt es
zwei Mittel : erstlich die bildlichen Beigaben der
Drucke, zweitens die Typen. Diesen Kernpunkt
seines Vortrages beleuchtet L. auf S. 13— 22
und stellt ganz neue Gesichtspunkte für Typen-
und Holzschnittvergleichung auf. In der Zeit,

wo jeder Drucker seine Typen selbst schneiden
oder giessen licss, ist es natürlich möglich, den
Drucker an der charakteristischen Form der
Buchstaben zu erkennen; mit der Ueberhand-
nahme einer gewerblichen Schriftgiesserci hört

dies Kriterium auf. Charakteristisch sind ferner

auch die bildlichen Beigaben, Titeleinfassungcn,

Ornamentik, Initialen u. a. Freilich tritt hier die

Frage des Nachsclinittcs der Holzstöcke in den

Vordergrund, die ausserordentlich schwierig ist,

und für die L. in den Anmerkungen Hilfen in

Beispielen an die Hand giebt. Es ‘sind also

eine Fülle von Fragen zu lösen, ehe die hei-

mathloscn Drucke wirklich festgclcgt und für

sprachliche Zwecke benutzt werden dürfen.

Steglitz. W. Scheel.
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Raoul von Houdenc, Meraugis von Portlesguex.

Altfranzüsischcr Abenteuerroman. Zum ersten Mal

nach allen Handschriften hgb. von Mathias Fried*
tvagner. Mit Unterstützung der kaiserl. Akademie
der Wissenschaften in Wien. (Raoul von Houdenc.
Sümmlliche Worke nach allen bekannten Handschriften

hgb. I. Band.] Halle a. S-, Max Niemeyer, 1897.

XC u. 295 S. 8°. M. 10.

Die vorliegende kritische Ausgabe des sei-

nerzeit durch Michelant mangelhaft edirten Artus-

romans von Meraugis bildet den Anfang einer

Gesamintausgabc der Werke Raouls von llou-

denc
,
des mit Auszeichnung genannten jüngeren

Zeitgenossen Cresticns von Troves. G. Paris

(Rom. 1898, XXVII, S. 307—318) und W.
Förster (Ztschr. f. frz. Spr. u. Lit. XX', S. 103
— 115) haben die Textgestaltung bereits ein-

gehend besprochen und dem Hgb. im' Ganzen
warnte Anerkennung gezollt.

hriedwagners Ausgabe haben Försters Crestien-
texte als Muster gedient; eine sorgfältige sprach-
liche Einleitung geht voraus und ein Verzeichniss
der seltenen Wörter folgt. Zur Erläuterung
schwieriger Stellen und Wörter sind Anmerkun-
gen beigegeben, die man vielleicht reichlicher

wünschen könnte. Weniger als der Text und
diese Beigaben befriedigt das, was der Hgb.
über die Komposition und die Quellen (S. LXV1U—XC der Einleitung) bemerkt: hier scheint
manche V erbesserung und Ergänzung nötitig.

\\ ic Crestien von I royes in seinen höfischen
Romanen behandelt Raoul im Meraugis ein Pro-
blem der höfischen Minne. Es ist die Frage,
welcher von zwei höfischen Liebhabern sich
besser auf die Minne verstehe, ob derjenige,
welcher seine Herrin um ihrer körperlichen Vor-
züge willen (beaute-eors), oder der, welcher sie
wegen ihrer geistigen rügenden (cortoisie-valor)
hebe. Wir sehen, es handelt sich um ein Jeu

• w '<: es iin dem Hof einer französischen
Fürstin thaisächlich einmal gestellt worden sein
mag. Sonst wurde eine solche Streitfrage von
zwei Trovcors rein akademisch in Strophe und
Gegenstrophe erörtert, und die Königin mit ihren
Damen gab am Ende das Unheil ab, wer Recht
behalten habe. liier aber machte Raoul den
bemerkcnswerthen

, einzig dastehenden Versuch,
das Thema nicht in rhetorischer Dialektik, son-
dern in anschaulicher Erzählung darzustellen, in-
dem er eine von zwei Rittern auf diese ver-
schiedene Weise geliebte Dame zur I leldin eines
Anusromans machte. Als diese Herrin erscheint
darin die junge Königstochter Lidoine von Ca-
Vulnn, die verwaist und daher im Besitz ihres
Reiches, also eine regierende Fürstin ist; die
Rivalen sind zwei Freunde, Meraugis von Port-
esguez und Gorvain Cadrut. Sie lernen Lidoine
bei Gelegenheit eines Turniers lieben, und zwar
Wird Meraugis von ihren seelischen, Gorvain
»n ihren leiblichen Vorzügen gefesselt. In

schnell entbrannter Fifcrsucbt fordern sich die

Freunde zum Zweikampf, werden aber von Li-

doine getrennt. Der Streit soll .an Arturs Hofe

entschieden werden, und Gucnicvre mit ihren

Damen erkennt Meraugis als den besseren Lieb-

haber an. Nach einjähriger Probezeit verspricht

Lidoine dem Ritter ihre Liebe. Meraugis be-

währt sich in einer langen Reihe von Abenteuern,

besiegt schliesslich seinen Nebenbuhler endgültig

an Arturs Hof und erhält Lidoine zur Gemahlin.

Dies das Thema des Romans, in dem wir ein

anziehendes psychologisches Problem zwar ge-

stellt, aber in keinerlei Weise gelöst finden.

Denn Gorvain tritt nur am Anfang und am

Schlüsse auf, ohne seine Gesinnung und seinen

Charakter irgendwie individuell zu bethätigen;

und Meraugis bethätigt sich zwar in einer Menge

gefährlicher Abenteuer, die über zwei Drittel

des Ganzen ausinachen, als tapferen Ritter, nir-

gends aber als echten höfischen Liebhaber oder

auch nur als eigenartige Persönlichkeit.

Dieser schroffe Widerspruch zwischen Plan

und Ausführung entstand dadurch, dass Raoul im

Wesentlichen einen Artusroman von Meraugis zu

Grunde legte und den ihm als fertiges Ganzes

(wohl schriftlich?) überlieferten Inhalt seinem

Problem nicht anzupassen vermochte. Die Fabel

dieses älteren Werks war folgende: Artur in

Carducl begeht ein fröhliches Weihnachtsfest

(Vers 125 5 ff.). Da erscheint ein Zwerg [mit

einem FräuleinJ und erinnert den König daran,

dass heute vor sieben Monaten Gauvain aut

seinen Wunsch nach der espee as (Stranges renga

ausgezogen sei, aber versprochen habe, auf Weih-

nachten zurückzukominen: sein Ausbleiben be-

weise, dass er todt oder gefangen sei. Da er-

klärt sich Meraugis, ein junger Ritter am Hofe,

als einziger bereit, den Verschollenen zu suchen.

Mit dem Zwerg und der Botin bricht er solort

auf, verschafft dem Zwergen durch einen Zwei*

kampf seine Geliebte und wird von der Botin nach

der /sie sau: nun geführt, wo eine Dame, die

Herrin der Insel, Gauvain bei sich zurüekhält-

Nachdem er den Gefangenen durch eine List

entführt hat, trennen sie sich. Gauvain gewinnt

das gesuchte Schwert und befreit seinerseits den

Meraugis aus einer Gefangenschaft, in wc ‘c c

dieser gefallen ist. Beide kommen glflcklh

j

zum Pfingstfest an den Hof zurück. — R*ou

I
führte Lidoine in diese Geschichte ein, inlun

j

er ihr die Rolle der Botin gab um! ihr Mitgcm

,

damit motivirte, dass sie sich selber von
|

cn

! Thaten ihres Liebhabers habe überzeugen vul en.

Er versäumte aber, die dadurch entstehejoo*

Widersprüche auszuglcichen. In der 'uragc

verschwindet das Fräulein als überflüssig, s°
"j

1

sie den Helden zu der Insel geleitet hat. K

beiden Ritter fahren davon, ohne sich um
^

zu kümmern. So „vergisst“ noch bei ai>

Meraugis das Fräulein gänzlich, und erst mb
c
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nachher fällt sie ihm wieder ein. (Fr. S. LXIX
Anm. 2 möchte dies nicht als Kompositionsfchlcr

auffassen und sucht cs umsonst zu erklären.)

Die Person des Gorvain Cadrut hat Raoul nur

ungeschickt am Schlüsse noch eingeschoben, in-

dem er die Burg, in der Meraugis gefangen ge-

halten wird, nicht allein von Gauvain, sondern

auch von Gorvain belagert werden, diesen aber

nach dem Zweikampf des Meraugis und Gauvain

ohne jedes Ergcbniss wieder abziehen und her-

nach am Hof den unterbrochenen Zweikampf
mit Meraugis austragen lässt. Ist so der An-

fang des Romans mit dem Haupttheil nur sehr

mangelhaft verbunden, so sind andererseits in

diesem wichtige Bestandteile der Vorlage aus-

gelassen, so: die Gewinnung des wunderbaren
Schwertes, der Abschluss der Maretepisodc; ande-
res, wie die Episode am esplttmeor Merlin, ist

fast unverständlich geworden. So hat Kaoul
weder sein Problem gelöst, noch auch den alten

Artusroman befriedigend wiedergegeben. Was
dem ungleich grösseren Künstler Crestien ge-
lang, die Anpassung einer überlieferten Abcn-
teucrgescbichte an die Zwecke der höfischen
Dichtung, daran scheiterte der Epigone.

Fr. hat zwischen Kaouls Roman und den-
jenigen Crestiens unmittelbare inhaltliche Ueber-
cinstimmung angenommen. Diese angeblichen
Entlehnungen

, wenigstens diejenigen mythischen
Charakters, sind aber, näher betrachtet, nur
Ähnlichkeiten, wie sie unter allen Artusromanen
statthaben, vermöge der gemeinsamen keltischen
Grundlagen. Wohl aber zeigt sich der alte

Meraugisroman in vier Episoden dem Perceval
Roberts von Borron mittelbar verwandt: cs
siad: 1. der Riese, der ein Zelt mit einem
bchitd bewacht und die Fräulein im Zelt, die
Jeden beweinen, der den Schild herabwirft; 2.
• er schöne (V. 1702) Ritter, der die Furth be-
3utet. 3. der in einen buckligen Zwerg ver-
handelte (V. 1426) Ritter mit seiner in eine** Zwergin verwandelten Geliebten (V.

r, ^er csplumeor Merlin. (Davon werde
!?

demnäch« eingehend zu handeln haben.) —
craugis glaube ich wiederzufinden in einem
nig von Irland, der von einem Fortsetzer des

nsiienjcben Graals in einer Liste der Artus-
genannt wird (Potvin, Graal III, S. 88):

M. f
y fu “"vraguins

,
I rois qui ne fu

P Irarms. Diese Herkunft würde zum Scbau-
UBSeres Romans, Schottland, trefflich

Z
r

d'm Felscn mit <lcn 12 "eis-

Kpisod j

Un®lr'luen
(espI»”>eor Merlin) ist eine

Sttd, u ??
VOn m'r aufgefundenen Stücks der

«hl ( u 'c
zu vergleiehen (Graal l.an-

fonifa- "2. M. 35 c— 37b).

den Fun

Um '*0r^0ut geangen eines Tages an

Jux mcdlT™ (

u"ersteielichcn Felsens, la röche

ehr,
|,

.

'

“J
dcm 3ie 12 schöne junge Mäd-

n der Zukunft reden hören. Mor-

bout erinnert sich, dass es Schwestern und dass

sie von Merlin auf diesem Felscn durch Zauber
festgehalten werden, weil die älteste ihn bat

tödten wollen. Sie leben da oben durch die

Kunst der ältesten, die auf 100 Stunden weit

jedes Brot herzuzaubern vermag. Dieselbe weis-

sagt jetzt den beiden Rittern die Art und Weise
ihres einstigen Todes und verspricht ihnen,

dass sie, so wie sie wünschen, morgen auf dein

Felsen erwachen werden. So geschieht es. Sie

leben oben in Spiel und Lustbarkeit und haben

alles vergessen. Die älteste und schönste schenkt

Gauvain, die jüngste Morhout ihre Liebe. Sie

glauben täglich auf Abenteuer auszuzichcn und

liegen indessen in Kleidern und Stiefeln zu Bette.

Gauvains Bruder Gahcrict ist bestimmt, sic nach

Jahren aus diesem Zauber zu erlösen. — Erst

aus dieser Parallele wird Kaouls Text (V. 2633
— 2723) verständlich: hier wie dort zwölf weis-

sagende Fräulein auf einem unzugänglichen steilen

Felsen, dessen Herr Merlin ist; in der Suite

Merlin fehlt allein der Name esplttmeor Merlin,

was nach G. Paris (Rom. XXVII, S. 309) soviel

wie Mauserungsort bedeutet (explumaforetti : Käfig,

wo die Jagdvögel sich mausern); diese Bezeich-

nung scheint dem Aufenthaltsort Merlins deshalb

beigelcgt worden zu sein, weil er selbst sich

dort mauserte, d. h. seine angenommenen Masken

wieder ablegle, um sich dort inmitten seiner

Mädchen in eigener Gestalt zu zeigen. (Fr., Me-

raugis, S. 246.)

Halle a. S. Eduard Wechssler.

Geschichtswissenschaften.

Paul Platen, Zur Frage nach dem Ursprung

der Rolandssäulen. [Wissenschaftliche Beilage zum

38. Jahresbericht des Vitzthumschen Gymnasiums in

Dresden.! Dresden, Druck von B. G. Tcubner, 1899.

S. I —44. 4“.

Die immer weiter fortschreitende Spezialisi-

rung der Arbeit auf dem Gebiete der deutschen

Alterthumskunde bringt es mit sieb, dass heutigen

Tages schwerlich noch Jemand im Stande ist,

die durch die einzelnen Nachbardisziplinen ge-

wonnenen Ergebnisse gleichtnässig nachzuprüfen

und in ihrer Bedeutung für das Ganze vollkom-

men unbefangen zu würdigen. Aus dieser Sach-

lage ergiebt sich mit Notwendigkeit, dass bei

der Erforschung einer langen Reihe mitein-

ander verknüpfter Thatsachen oftmals Wege ein-

geschlagen werden, die der Natur der Dinge

nach nicht zum Ziele führen können. Diese Be-

obachtung drängt sich einem unwillkürlich auf,

wenn man den Eifer, der namentlich von Kcchts-

bistorikern in den letzten Jahrzehnten auf die

Erörterung des Ursprungs der Rolandssäulen

verwandt ist, mit den wenig befriedigenden Re-

sultaten vergleicht, die durch solchen Aufwand

an Zeit und Kraft gewonnen worden sind.
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Eine wirksame Anregung, eben jenem Problem

wiederum nabe zu treten, das nun schon 300

Jahre hindurch die Aufmerksamkeit der Gelehrten

auf sich gezogen hat, gab bekanntlich die 1890

von Bcringuier berausgegebene Festschrift des

Berliner Geschichtsvereins „Die Rolande Deutsch-

lands u
,

in der Richard Schröder sich ausführlich

über „die Stellung der Rolandssäulen in der

Rechtsgeschichte a verbreitet. Wie dankenswert

dieser Aufsatz war, zeigen die vielen, thcils zu-

stimmenden, meist aber ablehnenden Besprechun-

gen, durch die der Autor sich 1896 veranlasst

sah, nochmals die Untersuchung aufzunehraen

(Festschrift für K. Wcinhold) und kurz und bündig

(ebendort S. 131) festzustellen, dass er auf dem

ehedem eingenommenen Standpunkte beharre.

Während man nämlich in den Rolandssäulen viel-

fach ein Zeichen der hohen Gerichtsbarkeit oder

aber das Symbol der städtischen Freiheit er-

blicken wollte, möchte Schröder sie ihrer ur-

sprünglichen Anlage und Bedeutung nach als

Marktzeichen ansprechen. Das ältere Markt-

kreuz soll seiner Auffassung nach in einer An-

zahl von Städten sich zur Rolandsfigur umge-

bildet haben. Frühestens gegen Ende des 13.

oder im Anfang des 14. Jh.s, also in einer Zeit,

in der bereits fortlaufende Aufzeichnungen der

städtischen Verwaltung in den grösseren Kom-

munen einsetzen, soll dieser Umformungsprozess,

der übrigens in den gleichzeitigen Quellen nicht

den geringsten Niederschlag hinterlassen hat,

staltgefunden haben.

Mancherlei Bedenken gegen diese wenig wahr-

scheinliche Annahme waren alsogleich von Sello

in einer Reihe von Abhandlungen erhoben wor-

den. Dieser ebenso scharfsinnige wie gründ-

liche Gelehrte machte geltend, dass die Rolands-

bilder äusserlich nicht das geringste Merkmal

aufweisen, das auf einen Zusammenhang mit dem
berühmten Helden hindcutc; namentlich sei das

Fehlen des Hornes bei dem Neffen Karls des

Grossen auffällig. Unabhändig von Sello hat der

Vf. der vorliegenden Arbeit diese und ähnliche

Erwägungen angcstellt. Indem er dabei aber

für seine Untersuchung einen neuen Ausgangs-

punkt wählt, hat er seine Vorgänger weit hinter

sich zurückgelassen. Mit Recht macht sich

Platen eine von den Späteren viel zu wenig

beobachtete Acusscrung des alten Zöpfl zu eigen,

dem man bekanntlich die umfassendste Mono-
graphie über den Gegenstand verdankt. In dem
völligen Mangel aller urkundlichen Nachrichten

über die Errichtung der ersten Roiandsbildcr

wollte dieser nüchterne Beobachter eine „sehr

sprechende Hindeutung auf ein sehr hohes Alter“

sehen, „denn wenn die erste Einrichtung in eine

Zeit fiele, wo die Städte bereits Archive ange-
legt hatten und Rechnungen über ihre Ausgaben
führten, so würde sich doch wohl bei dein häufi-

gen Vorkommen der Rolandsbilder eine oder die

andere Spur von der ersten Errichtung gefunden

haben 4*. Wird die Forschung dergestalt schon

durch die Lage der Ueberliefcrung in die ältere

urkundenlose Zeit geleitet, so findet sich hier ein

Führer, dem man sich getrost anvertrauen kann.

Gewisse Vermuthungen Jakob Grimms in seiner

Deutschen Mythologie haben PI. den Weg ge-

wiesen, auf dem er dem Ziele zuschrcitet. Nach

Jakob Grimm verband man noch in der Periode

vom 8. bis 13. Jh., mehr noch bei den Sachsen

als in Oberdeutschland, mit den alten Irmensäulen

die allgemeine Vorstellung eines heidnischen auf

einem hohen Sockel errichteten Bildes. „\Vie

an der Stelle der Donnereichen, so erhoben sich

dann in der Folge auch an den Stätten jener

anderen dem Thor geweihten Denkmäler nach

der Bekehrung allüberall Peterskirchen.“ „Ich

vermuthe“, heisst es (Mythologie 4. A. S. 98)

dann weiter, „näheren Zusammenhang zwischen

den Irmansäulcn und den im Mittelalter, zumal

im nördlichen Deutschland aufgerichteten Rolands-

säulen“. Ein anderes Mal weist der Altmeister

der deutschen Alterthumskundc darauf hm, dass

man den den Irmensäulen vergleichbaren Rolan-

den gerade in Norddeutschland begegne, wo

das Heidenthum länger gewaltet habe: ,Wie

König Karl in einigen Sagen, zumal in denen

vom wölbenden Heer, Wuotans Stelle einmmmt,

mag auch Roland, der edelste Held seines Hofes,

der sich fast ganz zu ihm wie Donar zu W uotan

verhält, den göttlichen Ucberwinder der Kiesen

vertreten.“ Zu seiner eigenen Ucberraschung

hat nun PI. bei seinen unermüdlichen Forschungen

bei den meisten der älteren Rolandssäulen ge

wisse Ortsbezeichnungen, Bräuche und an cre

Reste gefunden, die auf alte Kultslatten cs

Donnergottes hindeuten.

In Betracht kommen für die Frage der -.n

stehung naturgemäss zunächst nur die Dcnkmä er

auf dem Boden des Stamralandes, denn die K«'*

landssäulcn in den Städten auf Kolonia oe

müssen später nach dem Vorbild im ^ lllte

^

an
.

hergerichtet sein. Aber auch die an c

Gebiete westlich von Elbe und Saale sin '

ungleichem Werthe. Die ältesten unter ihnen

der langen Liste der Beringuierschen hestsen

ausge.sondert zu haben, ist das Verdienst

Den Rolanden von Bremen, Magdeburg, a

stadt, Quedlinburg und Zerbst, die nac 1 ™
.

ursprünglichsten sind, glaubt PI. die *• aU
.

Brakei und Obcrmarsbcrg hinzufügen zu iiu

Nacheinander behandelt er dann die einze nen »

von denen er nicht wenige auf Reisen zu

dem Zweck in Augenschein genommen

Donar ist der Schützer des Ackerbaues un i

^
der menschlichen Kultur überhaupt.

j0

alte Heerstrassen sich schneiden, cm

den andern mündet und an ähnlichen na ^
Mittelpunkten eines primitiven \ erke irs,

ihn, ani liebsten eine Stätte der Verehrung

Digit
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reitet. Wo diese Sparen des Donardienstes nicht
mehr begegnen, linden sich nicht selten solche
einer mit ihm in Verbindung stehenden weib-
lichen Göttin, »sagen^wir der Frau Holla“, oder
aber es sind auf jenen Hügeln Kirchen errichtet,
die den beiden Nachfolgern dieser heidnischen
Gottheiten, dem Apostel Petrus und der Jung-
frau Maria, geweiht sind. Nicht allein zuletzt,
sondern auch — und darauf legt PI. Werth —
mit kriegerischer Geyalt ist der zähe Stamm
der Niedersachsen dem Christenthum gewonnen
worden. Wir dürfen uns wohl denken, dass
bei dem Eindringen der Franken manches Bild
durch heimliche Beseitigung vor der Zerstörung
bewahrt, oder dass ein solches, sobald der Druck
der Fremdherrschaft nachliess, neu geschaffen
wurde, .wenn das ursprünglichere den Franken
und Priestern verfallen war*. ln diesem Zu-
sammenhänge sei meinerseits daran erinnert, dass
auch das sächsische Recht sich sehr viel glücklicher
als andere Stammesgesetze des allmächtigen Ein-
usses des fränkischen Rechtes erwehrt hat und

r, ",
ie eben Richard Schröder in seinen

^gründenden Erörterungen über den ostfälischen
Schu'theiss nachgewiesen - gerade die Sachsen
”> threr Gerichts- und Gauverfassung genug und
Übergenug von der althergebrachten Eigenart
behaupten gewusst haben.

So mag noch lange nach der äusscrlicben
Einführung des Christenthums das alte Bild des« bei festlichen Zusammenkünften seine Be-

habe
"-. In <len Grenzdistrikten

Kri,. j'!
Cn b

’ank 'scb"" Einwirkungen in

in \\tTi I

r 'Cden
,

am meisten ausgesetzt waren,

den h^"’
SIn< Ro*ande nicbt mehr vorhan-

wohingegen sie in dem entlegenen Gebiete^ »,WP,envKbmraJ p|. hatsich

Phasn, d ?SWCr1ben M“he “"«erzogen, die

zudeuten
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n
P
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lie ursP riingli*be

im 13 Ih H- ,

d nfa s länest erloschen, als

Stärke und rX [

ra“6sisd« Sage von Rolands

breitete c
,ssc'

]

dle wunderbarste Kunde ver-
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erfolgendeT" ta,tun& wird die da-

gewirkt haben

an ’en£ebung zunächst wenig
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nissmässig spät entstanden. Gar mancherlei Be-
deutung maass man in der Folge dem ebrwürdi-
gen Denkmal der Vergangenheit bei. Zumeist
freilich bevorzugte man die Deutung, dic dem
bürgerlichen Ehrgeiz am meisten schmeichelte
oder aber als die vorteilhafteste erschien. Die
eine Kommune erblickte dergestalt in dem Schwert
das Symbol des ihr zugestandenen Blutbanns, eine
andere glaubte aus guten Gründen den Reichs-
adler im Wappenschilde besonders betonen zu
sollen. Aus der Mannichfaltigkeit der Formen
erklärt sich die Verschiedenheit der Ansichten
der älteren und neueren Schriftsteller, die von
dem Boden der monumentalen Ucberlieferung aus
nicht bis zum Kern der Sache durchzudringen
vermochten. Es ist begreiflich, dass bei einem
so bestrittenen Problem die ganze Wahrheit
nicht mit einem Male herausgebracht werden
kann und PI. ist gewiss der Letzte, der von
sich behaupten will, nun die Frage bis auf das
Z gelöst zu haben. Seine Arbeit ist ein Erst-
ling und weist im Einzelnen hier und da eine
kleine Schwäche auf; nimmt man aber das Ganze,
so ist die in sich geschlossene und innerlich wahr-
scheinliche Erklärung dieses jungen Forschers
unter allen bisherigen diejenige, dic die gering-
sten Zweifel übrig lässt.

Berlin. Erich Liesegang.

Gustav Wolf, Deutsche Geschichte im Zeitalter

der Gegenreformation. I. Bd. Berlin, Oswald
Seehafen (Martin Hofer), 1898/99. XVI u. 790 S. 8*.

M. 24.

Eine bisher arg vernachlässigte Periode unse-
rer vaterländischen Geschichte, diejenige der
Gegenreformation, hat vor einem Dezennium in

Moritz Ritter einen vortrefflichen Bearbeiter ge-
funden. Während nun der letztere Gelehrte, im
Wesentlichen auf der gedruckten Litteratur

fussend, deren Ergebnisse er freilich in allen

Hauptpunkten durch eigene Untersuchung ge-
fördert hat, in zusammenfassender Darstellung

ein getreues Bild jener Tage gegeben hat, indem
er die deutsche Geschichte in den Vordergrund

stellt, dabei aber auch den französischen und
noch mehr den niederländischen Verhältnissen

eine eingehende Berücksichtigung zu Theil wer-

den lässt, hat jetzt Gustav Wolf, der sich bereits

durch mehrere Arbeiten als einen tüchtigen Kenner

des Zeitalters der Gegenreformation erwiesen hat,

den Versuch unternommen, diese Periode in der

Weise zu behandeln, dass er von archivalischen

Studien ausgehend, ‘aus der unübersehbaren

Masse der sich kreuzenden Strömungen dic Kar-

dinalfragen heraushebt und um diese die anderen

zu ihnen in Beziehung stehenden Ereignisse und

Bestrebungen gruppirt’.

In der Auffassung und Abgrenzung der von

ihm behandelten Zeit weicht W. insofern von

seinen Vorgängern ab, als er seine eigentliche
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Darstellung nach einem kurzen Ueberblick über

Karls V. Entwicklungsgang bereits mit dem Ende
des schmalkaldischen Krieges cinsetzen lässt,

während er das Auftreten Gustav Adolfs auf

deutschem Boden, womit der Einfluss der aus-

ländischen Mächte auf die deutschen Dinge maass-

gebend wird, als Schlusspunkt seines Werkes ins

Auge fasst.

Aehnlich wie Ritter in seinem grundlegenden

Werke von einer übrigens vorzüglich orientiren-

den Uebersicbt über die politischen und kirch-

lichen Verhältnisse Deutschlands in der Mitte des

1 6. Jh.s ausgegangen ist, beschäftigt sich W. in

dem ersten bisher vorliegenden Bande seines

Werkes zunächst in eingehendster Weise mit der

deutschen Rcichsverfassung, den Einrichtungen

der katholischen Kirche vor Beginn des Triden-
tinischen Konzils und mit dem Zustande der
evangelischen Kirche Deutschlands beim Tode
Luthers. Er schildert uns sodann Karl V. auf

dem Gipfel seiner Macht und den durch den
Aufstand des Kurfürsten Moritz sich vollziehenden

Umschwung in den deutschen Verhältnissen. Den
Abschluss bildet die Behandlung des Augsburger
Reichstages vom J. 1555, über welchen W.
schon 1 890 eine tüchtige, grosscnthcils auf Archi-
valien beruhende Arbeit veröffentlicht hat.

Der mit der ausgedehnten Littcratur und dem
Stande der Forschung durchaus vertraute Vf.

hat die Ergebnisse auch der neuesten Publika-
tionen gewissenhaft berangezogen und verwerthet,
während seine arcbivalischcn Studien hier weniger
in Betracht kommen.

Im Einzelnen möchte ich bemerken, dass seine
Angabe (S. 77), dass der Machtbereich Strass-
burgs im Wesentlichen mit seinen Stadtgrenzen
zusammenftcl, nicht zutreffend ist. Bei der
übrigens richtig gekennzeichneten Schilderung der
Vorgänge bei Aufhebung der Klöster (S. 179)
hätte auf das treffliche Buch von Adolf Baum,
‘Magistrat und Relormation in Strassburg’ ver-
wiesen werden können. Der S. 583 bei Erwäh-
nung des französischen Feldzuges zitirte Aufsatz
von Scherer ‘Der Raub der drei Bisthümer Metz,
Toul und Verdun’ dürfte als veraltet gelten, die
Schrift von Rathgeber, ‘Strassburg iin 16. Jahr-
hundert’ ist durchaus unkritisch.

\\ as die Form der Darstellung anbetrifft, so
versteht cs der Vf., durch seine klaren Dar-
legungcn das Interesse des Lesers auch für die
spröderen von ihm behandelten Abschnitte seines
Buches zu gewinnen. Störend wirkt freilich die
übermassige Anwendung von leicht zu verdeut-
schenden Fremdwörtern, so z. B. S. 294: ‘Karl
markige unbekümmert um die Eindrücke seiner
Enunziationen seinen prinzipiellen Staudpunkt’,
oder S. 559: ‘Man war bereit, Kautelen heraus-
zuprapariren’ und eine grosse Anzahl von wenig
geschmackvollen Redewendungen, so S. 5 20 ff.:

Kurfürst Muriu, ein Meister .lca Diplotnatisircns

und dilatorischen Auftretens, der zwischen den

Wünschen des Kaisers und seiner Untertbanen

die Diagonale gezogen hatte, spielte auch jetzt

wieder ä deux mains und knüpfte unter der

Firma der Befreiung des Landgrafen Verhand-

lungen an' oderS. 574: ‘Der Bischof von Wüu-
burg zahlte eine Summe ä fonds perdu’; S. 153:

'Die Kapitel waren auf der schiefen Ebene immer

weiter herabgeglitten'; S. 174: ‘Die Achte fürch-

teten, dass ihre Untergebenen ausreissen würden’,

oder S. 287 : ‘Karl V. schraubte seine Reicbs-

politik in ein Prokrustesbett’ und S. 552 ist gar

von ‘rückgratfähigen Politikern’ die Rede.

Der Vf. hat in seiner Einleitung betont, dass

er die Ergebnisse seiner Studien anstatt in einer

Reihe von kleineren detaillirten Monographien

lieber in einer grösseren Zusammenfassung habe

verwertben wollen. In der That aber bietet sein

Werk eigentlich nichts anderes als die eingehende

Behandlung und Erörterung einer Anzahl von

‘Kardinalfragen', unter denen ich die Abschnitte,

welche das Verhältnis von Karl V. zu seinem

Bruder Ferdinand, sowie die Kongresse von Linz

und Passau behandeln, als besonders gelungen

hervorheben möchte.

Ucbcrhaupt dürfte Jeder, der sich mit der

von W. behandelten Zeit zu beschäftigen beab-

sichtigt, aus den zwar nüchternen und doktri-

nären, aber durchweg gründlichen und gewissen-

haften Untersuchungen des Vf.s reiche Belehrung

schöpfen.

Strassburg i. E. A. Hollaendcr.

Malwida von Meysenbug, Der Lebensabend

einer Idealistin. Nachtrag zu den Memoiren einer

Idealislin. Berlin, Schuster & LocfTler, 1898. 2 W.

u. 475 S. M. 6.

Schon vor einem Viertcljahrbundcrt hat d;c

Vf. durch die Veröffentlichung ihrer dreibändigen

„Memoiren einer Idealistin“ die Aufmerksamkeit

aller gebildeten Kreise im In- und Ausland auf

sich gelenkt, die lebhafteste Tbeilnahme an ihren

mannichfaltigen Erlebnissen erweckt und die

höchste Achtung für ihre eigenartige Persönlich-

keit und ihre ideale Weltanschauung erworben.

Die darin enthaltene äusserst anziehende Dar-

stellung ihres damaligen Lebenslaufes, der srübc-

sten Erinnerungen aus der Heimath in Hessen

Kassel, der Betheiligung an der Revolution ' otn

Jahre 1848, des Exils in England und des \ er

kehrs mit den dortigen politischen Flüchtlingen

dürfen wir als dem Leser bekannt voraussetzen.

Die „Memoiren“ schliesscn mit einer Schilderung

der ersten 1861 gemachten und an französischer

Beschränktheit und Rohheit gescheiterten \ ersu <>

„Tannhäuser** im grossen Opernbausc zu an*

aufzufübren, und der vorliegende Band laugt m»

einem Rückblick auf die Festlichkeiten bei
^

Grundsteinlegung zum Bau des Bayreutber cil

ters im J. 1872 an. Mit Richard und ( osstn»

Digiti;
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Wagner war Frl. v. Meyscnbug eng befreundet
und spricht mit warmer Liebe und Begeisterung
von dem ..wahrhaft idealen Zusammenleben“ in

diesem kleinen, auserwählt™ Kamillen- und
Freundschaftskreise. Hier machte sie auch die
llekanntschaft Friedrich Nietzsches, mit dem sie

später während seines Aufenthalts in Italien Ge-
legenheit hatte, über ästhetische, litterarische und
philosophische Probleme und ernste Lebensfragen
Gespräche zu führen, die zum interessantesten
Thcile des Ruches gehören. Unter den berühm-
ten Dichtern, Gelehrten, Künstlern und Staats-
männern, denen sie in inniger Freundschaft ver-
bunden war, und von deren Wesen und Streben
sie eine Reihe von klaren, in charakteristischen
Umrissen gezeichneten Bildern entwirft, sind
Marco und Laura Minghetli, Herr und Frau von
Hühnv, Liszt, Bonghi, Mermillod, der Kunst-
kenner Morelli, der Mathematiker Brioselii. Graf
Schack, Lenbach, Ibsen und Paul Hevse beson-
ders hervorzubeben. Ls ist keine abgerundete
und erschöpfende Selbstbiographie, sondern eine
Am.'ihi merkwürdiger Episoden aus einem viel-
bewegten Leben, die uns hier geboten werden.
An die Schilderung des Erlebten schlicsst sich
ohers ein »Gedachtes“ betitelter Abschnitt an.
der die durch Ereignisse oder Gespräche lier-
wgcrufcnen Gedankengangc und Urtheile in
Aphorismen kurz und bündig zusammenfasst.

linderbar und wohlthuend ist die Geistes-
nsche der Achtzigjährigen, „die bald geht und
keine irdischen Rücksichten mehr kennt“, und
deren Mahnungen in ihrem „Lebewohl an die
«en das Heranwachsende Geschlecht lesen und

Srnl7'
Äen

-
Vo" Ungerechtigkeit und

des l« r '?Ing ”giebt uns <"=««. •>»' linde

Knnt l J
1,15 S'cb sc ' ner Aufklärung rühmt,

‘„ich das traurige Beispiel“.
Munchcn

- E. P. Evans.

Guographie, Länder- und Völkerkunde.

ThSST- Rilder aus I-’P'-n. lllustrirt von

ta
‘Cr«'r “"d J. Bahr. Berlin, Georg

' ,S9 '- Vl" “ AI2 S. h» mit I Karte. SU
linicf'“ltl

Jilpan
j"»

Ch eine Reihe von Dampfer-

hurom vir" ,

Und
.

frcn,den
. mit Amerika und

dem \|M .

en ,s,
> lst cs in immer steigen-

r c?,
d Vie,Cr Tu“- »wou

»ordc
lUiobetrotter“ als auch solcher gc-

“"schv'adere„'%
ZU ^erem Aufenthalt und eines

Wegen aufsuche

5 tU<J ‘U
.

ms von Land und Leuten

*dl derselben

n |kme" nictt £eringcn Bruch-

aus n
maC^en unsere deutschen Lands-

^ratur'öK T
tntSp,^hcnd ist die d^che

liebe w ie
j*

T
JaP^n » sowohl die Wissenschaft-

^deutend a*
P0P“^rc ; in den letzten Jahren

dic l«2l(:re
gCWachse

!

1 - Naturgemäss überwiegt

%is?cnschnf
t |ich^

:

?^
C

.'

dl aUCh die Anznhl dcr
Schriften, mit welchen Deutsch-

1

|

land sich an der Japan-Forschung betheiligt hat,

g nicht gering ist und dic deutsche Wissenschaft*
n liebe Litteratur über Japan, schon früher durch

Kaempfer, Siebold u. a. glänzend vertreten, in
den Werken von Rein (Japan, 2 Bde, Leipzig,

5 1881 — 86), Rathgen (Japans Volkswirtschaft
- und Staatshaushalt, Leipzig, 1891) und Fesca
I (Beiträge zur Kenntniss der japanischen Land*
i wirtbschaft, 2 Bde, Berlin, 1890—93) Arbeiten
i autweisen kann, denen das Ausland überhaupt

nichts Aehnliches an die Seite zu stellen hat.
Auf die „Mittheilungen“ der deutschen Gesell-
schaft für Natur- und Völkerkunde Ostasiens,

i deren Werth in den interessirten Kreisen allge-
mein anerkannt ist, habe ich im vorigen Jahre
gelegentlich der Vollendung des VI. Bandes der-
selben in dieser Zeitschrift hinzuweisen Gelegen-
heit gehabt (DLZ. 1898, Nr. 44, Sp, 1692).—
Es braucht kaum erwähnt zu werden, dass sich
unter der populären deutschen Litteratur über
Japan, der das vorliegende Buch angehört, auch
viel Spreu findet, dic mit dem Winde gebt.
1‘ischers Buch gehört aber entschieden zu den
hesscren seiner Gattung. Der Vf. hat wieder-
holt und längere Zeit, als es der Durchschnitts-
tourist zu thun pflegt, im Lande der aufgehenden
Sonne geweilt und ist nicht ohne Erfolg bemüht
gewesen, mehr und auch tiefer zu sehen, als der
Durchschnittstourist. Eine erschöpfende Schilderung
von Land und Leuten des Mikadoreichcs will das
Buch nicht geben, sondern nur, seinem anspruchs-
losen Titel entsprechend, berichten, was ^ein
Verfasser bei seinen Reisen in Japan erlebt, ge-
sehen, beobachtet, gedacht hat und sich hat be-

richten lassen. Da cs gewandt und unterhaltend

geschrieben ist und ein, wenn auch nicht voll-

ständiges, so doch iin Ganzen richtiges Bild ja-

panischer Zustände entwirft, so erfüllt es seinen

Zweck, seine Leser auf angenehme Weise über

Japan zu belehren. Einzelne Abschnitte wie die

der japanischen Kunst und dein japanischen

Theater gewidmeten erheben sich sogar nicht

unbeträchtlich über das Niveau der sonst bevor-

zugten rein feuilletonistischen Behandlung des

I

Stoffes. Ein kritisches Eingehen auf Einzelheiten

ist, da wir es nicht mit einem wissenschaftlichen

Werke über Japan zu thun haben, nicht ge-

boten.

Das Buch ist hübsch ausgestattet. Die ihm

bcigcgebcncn zahlreichen Illustrationen (Photo-

graphische Aufnahmen und Zeichnungen von F.

Hohenbergcr und J.
Bahr) sind ansprechend,

treu und charakteristisch. Dic Motive sind mit

Umsicht und Geschmack ausgewählt.

Königsberg i. Pr. L. Busse.

Rechts- und Staatswissenschaften.

Ludwig Slonimski, Karl Marx’ nationalökono-

mische Irrlehren. Eine kritische StuJic, übs. u.

Digitized by Google
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eingeleitet von Max Schapira. Berlin, Johs. Rade,

1897. IV u. 203 S. 8". M. 2,50.

Im „Wjestnik Jewropy“ hat der russische

Nationalökonom Slonimski mehrere Aufsätze gegen

den Marxismus veröffentlicht, welche von Scha-

piro in Messender Uebersetzung dem deutschen

Publikum zugänglich gemacht werden. Eine

scharfe und gemeinverständlich gehaltene Kritik

der Marxschen Polemik gegen das „Kapital“, der

Arbeitswerthlehre, der Reduktion qualifizier auf

einfache Arbeit, der Mebrwerththeorie, des „Preis-

rälhsels“ (Böhm-Bawerk) von der Durchschnitts*

Profitrate und seiner Lösung im III. Bande

(dazu vgl. ausser Böhm-Bawerk „Zum Abschluss

des Marxschen Systems in den „Festgaben für

Knies.“ 1896 und der dort cit. Litterat. auch

Komorzynski, „Der dritte Band von Karl Marx’

„Das Kapital“, Zeitschr. f. Volkswirthsch., Sozial-

politik und Verwaltung, Bd. VI, II. 2), sowie der

Lehre von der Selbstauflösung des Kapitalismus

führt Sl. zu dem Schlüsse: „Die ökonomische

Wissenschaft hat das Marxsche Werk auch nicht

um einen Schritt weiter gebracht“. In dem Sinne

tles Vf.s, nämlich als gegen Marx gerichtete An-

klage, ist dieser Satz nach seiner eigenen Dar-

stellung, die dem wirthschaftsgcschichtlichen Theile

des „Kapitals“ Gerechtigkeit widerfahren lässt,

ungenau. Aber die Ironie der Sprache hat

wenigstens im Deutschen dem Satze einen Doppel-

sinn gegeben, welchen der Vf. sicherlich nicht

beabsichtigt hat, nämlich den einer Sclbstanklage

der Wissenschaft. Ob wohl die Wissenschaft

ihrerseits den Marxismus in seinen Wabrheits-

clementen um viele Schritte weiter gebracht hat?

Gelegentliche Aeusserungen (wie S. 158, Z. 5

v. o.) zeigen den Vf, bereits auf dem Wege,
über die blosse Negation der Negation, welche

Wenckstcrn („Marx“, Leipzig 1896) bereits ge-

lehrter und eindringender besorgt hat, hinaus-

zugehen, etwa in der Richtung Lujo Brentanos
oder Julius Wolfs. Würde die Hälfte des Scharf-

sinns, mit dem Marx allerorten „vernichtet“ wird,

ohne dass darum auch nur ein Anhänger seiner

Lehre bekehrt würde, an den Ausbau eines min-

der einseitigen und doch auch für die besseren

Elemente des Proletariates annehmbaren Systems
gewendet, so könnte der Marxismus, der bis dahin

als Gegengift gegen den weit kulturfeindlicheren

Masseninstinkt des Anarchismus kaum zu entbehren
ist, in der That überwunden werden, was im
Interesse einer Milderung der Klassengegensätze
gewiss aufs Sehnlichste zu wünschen wäre.

Wien. Sicgmund Feilbogen.

Kunstwissenschaften.

Cecil Torr, On the Interpretation of greek music.
London, Henry Frowde, 1896. 26 S. 8“. Sl*. 1.

Das Werkchen macht in drei kurzen Abhand-
lungen aufmerksam auf einen prinzipiellen Fehler,

der sich durch unsere Ucbcrtragungen antiker

Musik hindurchzicht. Diese seien, so sagt der

Vf-, inkorrekt sowohl bezüglich der tonlichen wie

der metrischen Verhältnisse. Bei den Ueher-

tragungen der Tonhöhe-Zeichen legen wir unsre

diatonische Skala zu Grunde, die aus Ganzton,

Ganzton, Halbton, Ganzton, Ganzton, Ganzton.

Halbton besteht, während die diatonische Skala

an Stelle der Halbtöne vielmehr je ein Leimma

aufweist. Das Leimma tvar aber kleiner, als

unser Halbtonschritt, und die Ganztüne der Grie-

chen waren entsprechend grösser. Dies musste

natürlich einem diatonischen Gange der aitgric-

chischen Musik einen ganz anderen Charakter

verleihen (nach unsrer Auffassung eine grössere

Leidenschaftlichkeit), und um diesen prinzipiellen

Unterschied sich immer gegenwärtig zu halten,

schlägt der Vf. vor, statt unsrer Noten sich

vielmehr einer Bezeichnung zu bedienen, wie

c c i cj, d d| d, u. s. f.

Auch unsere Vorstellungen von der antiken

Metrik laufen auf eine prinzipielle Inkorrektheit

hinaus. Durch einen Vergleich des I aptrus-

Fragmentes mit dem Euripidcs-Bruchstückc (das

er nebst einigen antiken Figuren mit Instrumen-

ten in Facsimile wiedergiebt) mit der Seikilos-

Inschrift zeigt er, dass die Verscäsuren Kiallw»

haben auf tiie Länge der vorhergehenden Silben;

das Metrum veränderte die Quantität der lonc

und machte sie auch rhythmisch stärker oder

schwächer. Der Vf. hat sehr Recht, wenn er

als Unfug tadelt, dass man die alte Musik mH

der neuen (Beethoven, Wagner) in Vergleich

setzt, während doch beider Grundlagen so gäa*

lieh verschieden sind. Das Werkchen ist nc

Umschweife geschrieben und zeugt von k.inr

Sachkenntnis«.

Berlin. Oskar Fleischer.

Moderne Dichtung.

Adolf Wilbrandt, Schleichendes Gift- Rom™;

3. Aull. Stuttgart, J. G. Cotta Nachf.. -

S. 8°. M. .3.

Im Jahrgang 1897 dieser Zeitschrift (Nr. «)

hatte ich Gelegenheit, einige Worte ü er

Wilbrandt* epische Prosa zu sagen. < le"te

ich lediglich das Erscheinen dieses Rumanes •

verzeichnen, der bereits in dritter Au agc

liegt. Wir werden diesmal in die ®

Schichten der Wiener Gesellschaft geführt,

W. mit der ihm eigenen unflbertreffhc cn •

und Frische vor uns aufrollt und mit«**™

Prachtstücken von Menschen (Prachtstuc

Guten wie im Bösen) bevölkert. Eine e

^
sccnc von wahrhaft dämonischem um

starker technischer Eigenart verdient a *

VVilbrandtisch besondere Erwähnung,
|

,n

gen erscheint gerade die Technik ctu

schleppender, als dies sonst W.s . rt

Dfgitize
L
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Zwei neue Komane hat er seitdem erschei-
nen lassen; es scheint, dass jede Berührung mit
der l£rde uml ihren Söhnen seinem unermüd-
lichen Srhöpferdrang neue und vermehrte Kräfte
verleibt.

^er*'0 - Rudolf Kurst.

Notizen und Mittheilungen.
«fred Klaar, Der Faust-Cyklus. Vorbereitende
«orte zu der Aufführung des von Wilbrandl für die
I.uhne bearbeiteten Cocthesehcn Kaust an drei Theater-
abenJen. Prag, J. G. Colvc, 1899. 2b S kl 8“
M. 0,50.

mirho*
™rlic

,

8c"de Schrifichen wachst über seinen
nächsten Zweck, dem Iheaterpublikum als Heilkundiger
lohrcr durch den .Faust" in der Bearbeitung Wilbrandl*
tu dienen, ansehnlich hinaus. Die Analyse des .Faust"

Kbrhrit^ellh^"
1

’ !?
von ausserordentlicher

hlarhut und Scharfe und lässt, meisterhaft in der Form
ftpafrnus deä Kunstwerkes, den inneren Zu-

sammenhang der einzelnen Glieder, der so oft gröblich
«»tonnt wurde. mit zwingender Deutlichkeit hervor-

ec nthi e
Und fävistreichen Deutungen fehlt

sfahe im ,

Wi
5.
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reellrKiKhC" v
-
erkürzt seien - - Hr- Harnaek

leglc c. Abhandlg vor „ub. d. ursprüngl. Text ActApost. M, 27 . 38*. Der Vf. auch’. zC zrigen, dass

dlL'
U
J

r
'? L?

e
:
S

,

lelle mcht “«prünglich ist und dass

w".'w'
Che T«* dtr Apostelgeschichte, welcher

dieses .Wir bietet, ein korrigirtcr ist.

Die General vcrsarnmlg d. Goethe -Gesellsch. wird in
d. Hlngstwoche in Weimar abgchnlten werden. Hr.
brich Schmidt wird d. Festvortrag üb. .Prometheus“
hnlten. Das Hoflheater führt d. Vcrsarnmlg zu F.hrcn
«Ciolz von Berlichingen -

u. BTasso
8

auf.

Zur Krinncrg an d. 100. Geburtstag Puschkins wird

Tl vf
r

,

b
o i

d J ' SL Petersburg e. russischer
Schrijlstellerhongrcss statiflnden. der hnuplsächl. d.
Heziehgn zw. d. Ztgs- u. andern Verlegern und d.
Journalisten u. Schriftstellern regeln soll.

In d. Sitzg d. Ver. /. (Usch. Kunslgctverbc zu Berlin
am 12. Apnl sprach llr. Jessen iib. d. Mittel z. lieh«
d. titsch. Medaillirkunst.

In d. Sitzg d. internal. Vcreinigg /. vergleich.

necktwissensch . u. Volkswirtschaftslehre zu Berlin
am l^. April hielt Hr. Leo Munk'e. Vortrag üb. d.
Ausnutxg c. fremden palcntirten Krfindg in rechtl. u
wirlhschaftl. ßeziehg.

Personalchronik.
F.rnennungcn, Auszeichnungen usw.

An Universitäten usw. Dic Privatdoz. in d. theol.
l'akult. d. Univ. Jena, Lic. Bruno Bacntsch, u. Lic,
Krnst v. Dobschütz, sind zu ao. ProfT. ernannt
worden. — Der Prof. Dr. Uebinger vom erz-
bischöfl. Pricsterseminur in Posen ist als ao. Prof. f.

Philos. an d. Lvceum in Braunsberg berufen worden.— Der o. Prof. f. semit. Philol. an d. Univ. Breslau. Dr.
Friedrich Delitzsch, ist an d. Univ. Berlin versetzt
worden. — Der o. Prof. d. klass. Philol. a. d. Univ. Hei-
delberg. Dr. Otto Crusius, hat den Ruf nach Wien ab-
gelehnt. An der Univ. Lemberg haben sich in d. theol.
Fnkult. Dr. T. Nvszkowsky f. d. Bibelstud. d. N. B., in d.

Jurist. l’akult. Dr. R. Rozycki f. österr. Finanzrecht u.
Dr. St. Dn icstrznnski f. «sterr. Privatrecht, an d.
Univ. Innsbruck in d. philos. Fakult. Dr. W. Cartcllieri
f. altind Philol., an d. dtsch. llniv. Prag in d. philos.
Fakult. Dr. M. Winternitz f. indo-arische Philol. u.

allg. Völkerkde. i. d. jurist. Fakult. Dr. E. Frh. Kall in a
v. Urbanow f. österr. materielles Strafrecht habilitirL— Prof. Dr. Ehrenberg in Göttingen hat e. Ruf als

o. Prof. d. Nationalökonomie an d. l'niv. Rostock ange-
nommen. — Der ao. Prof. f. Xationalökon. u. Finanz-
wissensch. a. d. Univ. Tübingen. Dr. W. Tröltsch,
ist an d- Techn. HocJischuie in Karlsruhe berufen worden.
— Der ao. Prof. a. d. Univ. Modena, Dr. Pietro Lanzn,
ist z. ao. Prof. d. österr, Strafrechts u. Strafprozesses

a. d. Univ. Innsbruck ernannt worden. — Die jurist.

Fakult. d. Univ. Breslau hat d. Präsidenten d. General-

Kommission f. Schlesien, Schwarz, z. s. öOjahr. Dienst-

jubil. z. Ehrendoktor ernannt. — Der Direktorin d.

Schlcsw.-Holsteinsch. Museums vatcriänd. Alterthümer

in Kiel, Frl. Johanna Mestorf, ist d. Professortitcl

verliehen worden.

Todesfall:

Der Prof. d. Sanskrit an d. Univ. Oxford, Sir M.

Monicr*Willtams, am 12. April. 80 J. alt, in Cannes.

Universitätsschriften.

Inauguraldissertationen.

Aus dem Gebiete der

Theologie. Mac Rac, A., Die religiöse Gewissheit bei

J. H. Newman. Jena. 52 u. 1 S.

Philosophie. DimitrotT, A. , D. psyeholog. Grdlagen

J. Ethik J. G. Fichtes aus ihrem Gesamtcharakter ent*
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wickelt. Jena. 4 ßl., 187 u. 1 S. — Hafferberg, R. C.,

D. Philosophie Vauvenargues'. Ebda. XIII u. 58 S.

Philologie. Mueller, M., Num Horatii satirnrum über
prior rctractatus sit. Jena. 47 S.

Neu erschienene Werke,
vom 12. bis la. April in der Redaktion cingclicfcrt.

liabucke, H., Gesch. d. Kolosseums. Königsberg
i. Pr., Koch Komm. M. 1,20.

Bauer. H.. Richard Rothe als akadem. Lehrer. Frei-

burg i. B., Mohr (Siebeck). M. 0,75.
Bayard, L., Notes de gramm. latinc pour servir

» la traduction du (ranfais en latin. Paris, Klinck-
sieck.

Witt, O. N. , Rede bei d. Gedenkfeier f. d. Fürsten

von Bismarck am 9. Marx 1899. Brl., Druck v. Denier

& Nicolas.

Demnächst erscheinende Werke.

Aus dem Gebiete der

Philosophie. Euckcn, R., D. Lebcnsan&chauungcn

d. grossen Denker. 3. umgearb. Aull. Lp?.., Veit Sc

Comp. M. 10.

Unlerrichlstvesen. Fuss, E., D. Unterricht im 1.

Schuljahr. Dresd., Blevl & Kaemmercr. M. 2,5". —
11 üben er, J., D. Gefühl in seiner Eigenart u. Selb-

sliindigk. mit besond. Bczichg auf Herbart u. l.ot?c.

Ebda. M. 2,80.

Biach, A., Bibi. Sprache u. bibl. Motive in Wielands
Oberon. [S.-A. aus d. Jahresber. d. k. k. Staats- Ober-
gymn. in Brüx f. d. Schulj. 1896/7.] Brüx, Druck v. M.
Herzums Wwc.
Dahn, F. , Sämtl. Werke poct. Inhalts. XII. Bd.

Lp*., Breitkopf & Härtel. M. 3.

Endemann, F., Lehrb. d. bürgerl. Rechts. EinTührg
in d. Stud. d. BGB. 6. Aull. I. Lief. Brl., Carl Hey-
inann. M. 2,50.

Fcstschr. zu Ehren von Prof. M. Daniel Chwolson,
hgb. von D. (lünzburg. Brl.. Calvary. Geb. M. 9.

!• ragmenten thargurn , D. (Thargum jeruschalmi
zum Pentateuch). Hgb. von M. Ginsburger. Ebda.
M. 3,60.

Franke, C., D. Brüder Grimm. Dresd., Rcissner. M. 4.

Grimm, J. u. W.. Dtsch. Wörterbuch. IX, 15. Lp?.,
Hirzel. M. 2.

Grünhut, C. S., Grdr. d. Wechsclrcchts. [Grdr. d.
österr. Rechts, hgb. v. A. Finger. O. Frankl, D. Ullmann.
I. 8.] Lpz., Duncker & Humblot. M. 0,80.
Havnel, W., Gellerts Lustspiele. Emden, Mavnet.

M. 1,60.

Hofmannsthal, H. von, D. Frau im Fenster. D.
Hochzeit d. Sobcidc. D. Abenteurer u. die Sängerin.
Theater in Versen. Brl., S. Fischer.
Hu eisen, Chr. , Bilder aus d. Gesch. d. Kapitols.

Rom, Locscher & Co. M. 1,25.
Jacks, W„ The Life of Prinee Bismarck. Glasgow,

Maclehose und Sons.
Lammasch, H., Grdriss d. Strafrechts. [Grdr. d.

osterr. Rechts, hgb. v. A. Finger, O. Frankl, D. Cllmann.
II. 4.] Lpz., Duncker & Humblot. M. 2.60.
Manzoni, A., I promessi sposi. Ediz. curata da

A. ( cnjuetti, illustr. da G. Previati. Fase. 13-18. Mai-
land. Hocpli. Je L. 1.

Mataja, V., Grdriss d. Gaivcrbcrcchl» u. d. Arbeiler-
venMchcrg. [Grdr. d. „starr. Rocht», hgb. v. A. Finger,O Frankl, D. Ullmann. III, 5.] I.pz., Duncker & Hum.
blot. M. 3,(TA

Monarchie, D. osterr. tmgar., in Wort u. Bild 1 icf
332. Bukowina. H. H. Wien. Holder, M. 0,60.

F - Gott in Christus, liierte z. '„Christi.
'Veit . 30. | I' reibnrg i. B.. Mohr (Siebeck). M. 0,60.Nvrup, Kr.. Gramm. Iiistor. de la langue francaise.
i- Kopcnh., ßojesen (Lpz.. HarrassowiLz). M. 8.
Ompleda, G. Frh. v., Philister über dir! Roman.

I)rl„ 1- ontnnc. M. 8,60.
Schepp, F.., D. ülTcntl. Recht im BGB. Freibürg i. BMohr (Siebeck). M, 2,50.

b ’

Schuster von Ilonnott. M.. Grdriss d. Obligationen
rechts. [Grdr. d. osterr. Rechu, hgb. v. A. Finger O
hranki, D. Ullmann. 1, 4.) I.pz., Duncker Humblot.

X|

s
^

erck8
' H • Klaus Groth. Kiel, Lipsius & Tischer.

T«
l

“t'nr,
W

I ?
lud ' * l<c,ig ' “• Sprichgesch. d. A.

I.s- 1. Heft. Brl., G. Reimer. M. 3.

I
''

,
'c,bur8 i B - Mohr

Philologie u. Lillgesch. Herzog, R., Koischc

Forschgn u. Funde. Lpz., Dieterich. Etwa M. 7. —
Ewart. F., Goethes Vater. E. Studie. Hamb., Voss.

M. 2.

Rechts- »i. Slaatswisseuschaft. Krückmnnn, l\,

D. Entfremdg zw. Recht u Volk. Lpz., Dieterich.

M. 0,75. — Nothnagel, W., Exccution durch soziale

Interessengruppen. 14 Bog. Wien, Holder. M. 4,6m.

Zeitschriftenschau.

Theologie und Religionswissenschaft.

Kirchl. Sfonalsschr. XV11I, 7. R. Sccberg, Warum

glauben wir an Christus? — F. Pfeiffer, Spurgcon

als Knnzclredner (Schl.).

Keue kirchl. Ztsckr. X, 4. Th. Zahn. Natur und

Kunst im N. T. — Wandel, Einige Bcmerkgn üb. d-

Eckeschc Buch: Die thcolog. Schule A. Ritschls u d.

evgl. Kirche d. Gegenw. — K. Knoke, Aus e. Berichte

Cuviers üb. das Schulwesen in Nordwestdtschld 1N11.

Zischt. /. prahl. Thcd. 1899, 2. P. Drcws, D.

Reformbcwcgg f. kirchl. Verfassg in Thüringen, bes. in

Sach.-Weimar, in d. J. 1846—51. — Haller, D. F.iu-

lluss Strassburgs auf d. Ulmcr Katechism -Litt. — M.

Riemer, E. evgL Landgememvle um d. Mitte d. vor

Jh.s, — O. ßaumgarten, Ucb. d. Bedtg d. Wissen-

schaft!. Betriebs d. padngog. Kunst.

The Ketv World. VIII, 29. A. C. McGiffert, The

Study of early Church Hist. — J. P. Peters, Archaeo-

lugy and the Higher Criticism. — W. De Witt Hvde,

The Rcorganizaliun of the Fnith. — Ch. F. Dole. The

reconstituled Church. — Henriette M. Sclbv, l*rome-

theus. — E. Washburn Hopkins. How Gods arc

made in Indin. — A. Sabaticr, Religion and Modern

Culturc. — G. A. Bnrton, The spiritual Development

of Pauk — G. B. Gray, The Growth of thi! Prophetie

Literat.

Revue chrHientte. Avril. W. Monod, Tertia die

resurrexit. — E. Micha ud. L’ancien-catholicisme. — K-

Allier, S. Ambroise cl Pintolerance dermale. -

A propos d’un article de SainteBeuvc. — Marie Du-

toit, Antoine Fngazzaro, ses idees morales et religlcu-

ses. — V. Charbonncl, La tin de l'Am^icanisme.

Philosophie und Pädagogik.

Zischt. /. Psycho!. u. Physiol. d. Sinnesorgane

XX, 2. 3. W. v. Zehender, Ucb. geometr. optisch«

Täuschg. — A. Samojloff, Zur Kcnntn. d. nachlaufen-

den Bilder. — M. v. Frey u. F. Kiesow. l«b. J-

Funktion d, Tastkörperchen. — G. Hcymans, Zur f>.'

chologie d. Komik.

Internal. Journal of Elhics. April. J-

The Relation* of the Sexes. — Th. Fowler, The -

of Intdlcctual Life and Work. — Ch. M. Üak«* e *

The Tcachings of Fr. Nietzsche. — J- CL M**rr .

„The Mcrchant of Vcnicc* as an exponent
, .

US r

Ethics. — |). J. Fraser, The Ethrcs of Prohibition.
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Anttalcs de philos .- ehreHenne. Mars. Ülampig-
non, L'Imitation a l'occasion des nouvellcs recherohes
de Mgr Puyol. — E. Tbouverez, La vie de Oescartes
d'npres Baillet. I. — J. Soury, Le sens des couleurs
dans la scric organ ique. — Goix, Le surnaturel et la
sewnee: le iniraele. II. — Cb. Huit, Le Platonisme dans
les temps modernes. Bacon. - Condamnation de l'Amc-
rioimismc. Deux lettres de Mgr Fuzet.

Revue philosopkique. Avril. L. Dauri ac, La philos.
de R. Wagner. — J..J. van Biervliet, L’homme Jroit
et l’homme gauchc (fin). — H. Bois. La dissolution
Je la foi (fin), — F. Fi llon, La psveholog. analvtique
d apres Stout.

’

Philologie und Litteraturgeschichte.

Zlxhr. /. vergleich. Spraekforsckg auf d. Geb. J.
uUogtrm Sprach. 36, 2. H. Hübsch mann , Zur
persisch. Lautlehre. — A. Thumb, Etymologien. - E.
Zupitza, Leb. Doppelkonsonanz im Irischen. — Th.
Baunack, Ueb. d. vedischc Wort paura: Zu RV. X
3 d; NachWtf.chM zu bhuiyu. - W. Luft. Wuliila“ Ul

,/
“ P- Kretschmer, Etymologischest Apha-

resc im Grtechtseh. — W. Stokes, Hibemica.

Ithei«. Mus. f. Philol. N. F. 54.2. E. Heuler.
Sutaznate bei Fronto. - E. Diehl, Subsidia Procli-

T h- B ‘ rt- B“R- üur lutein. Gramm. IV. - K.
Aluenscber, lampitooe 'BU.* iyxripto». - o. Ross-

D
<*. Heius in Messana. - L. Räder

rnaehcr. 5lud. zur Uesch. d. anliken Rhetorik. III. -“ E "> Exzerpt der Scholia Basileensia zu6«™,,c, Aratea. - GuiL Heraeus. Varia. - A. v“

misch Adk.'’
/U l.‘"ein ' Scl,ri(ts" |lem - O. Im

Ad S'nKlm dr matrimonio. - E. Thomas
• m Senccagedicht d. Honorius. — F. Ruchl Die Saht’niennnen als Orntriccs IVis.

’ !”lb '

SsNWd*
T
lH

SSkrifl
i&:

FiMo^ 111 R. VII, 3. Kr.tud Jensen, Denominative Verber.

b ar
”‘£

't
a" AKlTar-V- "eccmbtr- K- Fr. Burk

-

Gnersun - i

K“smiri (
.

: rammar, transl. by G. A.

and Heroic liefen -r’
Slcg

.

e uf Ahm«dn«Rar
— G. R Suhr.m o

B °rt b-v E’hand Bibi (cont).

un nt „

,

n "I
l * h

r?,.
nlulu

' Discursivc Rcmarks

‘•Temper
*3« °f rslugu Literat, (cont.). - 11 .

GnpGhwt
,t ,h "v

C;
f

““™0"' 1 *nd Bezoar; A Wände-
a San. _ M

h
v
Nlc

.?
b“ ,

? ; Wunder in Order to l’rocure

slition. - d" Ibh»,-
enk

f
, * vomi

. A Telugu Super-
Ibbetson, Indigo as a Tabued l'tani.CT- “ a <lUvlt.lt | JUIU.

J“-Fcbr
:
K- Haeb-

Stehende Veroflieh» /
scher, Ist die in Prcuss.

wcmplaren durch 5
8

K
Ver,cScr 54 * bK*b' v. Frei-

Ebrlo
. D. intrnnT ^^'01^8

,

b'“a
.

igt ?Erz. Ehrlc h •

Ke,chs
fie'verbcordng beseitigt? —

Septbr. u. i owT
• K°nf"enz in SL Gal1"’

“• Au-sbcsscnr a |i ,1 .

898
.*• Bera,hS üb. d. Erhallg

larenz — \ 7 . ,

*• Protokoll d. miernat. Kon-
cunabeln Böhmen •

er
,V..

• sicher nachweisbaren In-cunabeJn Böhmens u’r.
' sichcr »achweisbaren ln-

9«schakoff f vor ls01 . - B. G.

Bonanue — bewc&- Zettelkatalogs
d- Erlanger L'niv r.ki

' Heiland, D. I.ulherdruckc
»• i

J- ln 18/23. - April. A.
Bnliii.

,

4. Hauses d. Abgeordneten in
’ n ' ellfl a PrimO COnlrihl.»« AlBibliografie h, per un;1

““»»b di notizie
Bibtioteca

Nazionale r„r
b
IT“

111 l1ci codi<;i mss - d‘»»
*• Schubert D ! £ Un,v«™i*arie) di Torino. -
t

Sl*r. vor’ i.v'.i
‘p

.

nocRweisb. Incunobeln Böhm.
8|
bläotheksis-ese

n jl n
H-rlmann. ZumC5'n "> d. islam. Ländern.

Wir« d f
G'achichte.

£>»«»>. Uib{l4mnh
S
^e''

W^r"'*rr- XXXnl - '•

i- J. IfiON
t ,

.

h' B<!,tr- 2- Undeskdc v. Nieder-
wilLwes.

u. j j» ,
r '

,

n Felder, D. niederösterr.a* »«St 1!» 16. II 17 lh _ l

Vimo contributo di notizie

J. Fuchs,

D. Sehiessstälte in Ips a. d. Donau. - C. Giannoni.
5 D - l

t;
iv

'!
cK,um «• 4. Archiv d. Marktes Gumpoldskirchen.

s mir i-jn!
k
.’u-

'1' X|edling. Grundbuch a. d. 15. Jh.
!» (HJ7— 1543) (horts.).

!
,

Hislor. Vierteljahrsehr. 1899. 2. O. Dippe Ü
Prolog d. Lex Salica. d. Entstehg d. Lex u. d. ’sal
Franken - J. v. Pflugk Harttung, D. Anfänge d.
Johann. Herrnmeisterth. - F. Stieve, Wallenstein bis
2 . lebernahme d. erst. Gencralats. — H. Kötzschke

t Zur Gesell, d.^ Heerossteuern in karoling. Zeit. — A.'
i

l ournier, E. Reisebericht aus Sachsen u. Bayern
: vom J. 1807.

3

Neues Arch. f, sächs. Gesell. XX, 1/2. L. Schmidt,
Bcitr. z. Gesch. d. wissensch. Studien in siiehs. Klöstern.
IL — H. Er misch, D. Zwickauer Stadtbüch. u. c.
Zwick. Schulordnung d. 15. Jh.s. — G. Wolf, E. neue
Biographie d. Kurfst. Moritz. - H. Haug, D. Aemtcr,
Kammerguts- u. Rentk,immer- Rechnung, d. Hauptstaats
arch. z. Dresden. — O. Voigt, D. Wettiner im Tcplitzer
Bride bis z. Ende d. 17. Jh. — W. Lippert, D. An-
fänge d. Familie Marcolini i. Kursachs. — Ä. v. Wo Ick
Napoleons Aufenthalt i. Dresden L Mai 1812. — Exncr!
D. Kgl. Siiehs. Kriegs-Archiv.

Ztschr. d. Ver. f. Gesch. u. Allerfh. Schlesiens. 33.
Staender, D. Hdschriften d. Kgl. u. Univ.- Bibi loth. z.
Breslau. — F. Priebntsch, D. Glogauer Erbfolgestrcit.— K. Wutke, D. Streit um Lcubus zwisch. König u.
Herzog 1534— 1565. — J. Franzko wskr, I). Erwcrbg
v. Wartenberg durch d. Graf. Joh. v. Biron. — O.
Lin ke, Schlesiens Wünsche b. d. Friedensverhdl. 1814.

W. Schulte, D. .Vachricht, d. Cistcrziens. üb. Klost.
Lcubus. — Kopie tz, D. vier Stadtthore d. Stadt Fran-
kenstein. — C. Grünhagen. Schics. Beziehgn z. Car*
mersch. Justizref. u. d. Entstehg d. Landrechts

; Schlesien
i. J. 1797. — G. Bauch, Breslau u. Pestalozzi. — H.
Schulz. Stammbuch, e. schles. Fürsten u. c. Bresl.
Bürgers. — Prasek, Bresl. SchöfTensprüchc nach e.

Petersburg. Hdschr. — E. Hey mann, D. .Mäklerrecht
d. Stdt Breslau. — J. Jungnitz, Beiträge z. mittelalt.

Statistik d. Bisth. Breslau.

Revue des Questioncs historiqnes. Avril. L. Le-
vcque. S. Augustin de Cantorbery. Premiere mission
bencdictine. — Vacandard, L'idohitrie en Gaule au
VI 1* et au VII« siede. — I*. Fcrct, I.’univ. de Paris

et les Jesuitcs dans la seconde moitic du XVI« siede.
— A. de Gannicrs, Un cos d'insubordination mili-

tnire: Dumouriez contre l.uckncr (Juillet 1792). — E.
Gurnaull, Une episode de la luttc commercialc avec
les Anglais: la prise du Triton. — H. Froidcvaux,
Les rapports amcricains sur le conteste Anglo-Vcnczuc-
lien. — J. Chevalier, Dcux nouveaux volumes de
„Phist. des papes“ du Dr. Pastor. — A. du Bourg,
Un livre sur S. Francois de Sales. — L. Garmain,
La bibliotheque tminicipnle de Xancv.

Geographie, Länder- und Völkerkunde.

Globus. LXXV, 15. R. Ivarutz, llrsprg u. Formen
d. Wiege. — H. Franke, Zürn Ladäkcr Volkslied. —
R. Bach, Sablc Island, d. Kirchhof d. Atlant. Occans.
—* D. Ballonmützen auf Bougainvilla (Salomo- Inseln).

— Prakt. Folgcrgn aus d. Ethnologie f. d. soziale Leben.

Staats- und Rechtswissenschaft.

Jahrb. /. Gesetzgeber, Verwattg u. Volkswirthsch.

im Dlschcu Reich. 23, 2. K. Seutemann. D. im

engem Sinne soziale Kriminalstatistik als Statistik d.

Rechtsgüterverietzgn. — M. Ströll, Ucb. d. dtschc

Geldwesen im Kriegsfall (Schl.). — O. Weigert, D.

obligator. Krankenversichert; d. Hausindustriellen. — P.

K oll mann, Dtschlds landwirthschaftl. Betrieb nach d.

Ergehn, der mit d. Berufs- u. Gewerbezühlg v. 15. VI.

95 verbünd, landwirthschaftl. Aufnahme. — M. Claar.

D. wirthschaftl. Lage auf Sardinien. — Helene Si*
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mon. Enlwicktg u. gegenwärt. Organisation d. engl.

Fabrikinspektion. — K. Ballod, D. Bedtg v. Süd-

brasilien f. d. dtsclie Kolonisation. — H. Schumacher,
D. Organisat. d. Fremdhandcls in China. — H. Grandke,
Lebcnsversicherg, Kapitalversichcrg u. d. ländl. ftcvolkerg

unt. vorzugsweiser Berücksichtig d. mittl. u. klein. Grd-

besitzes d. Prov. Brandenbg.

Soziale Praxis. VIII, 25. A. kaphacl, D. Schutz

„d. Arbeitswilligen “ in Schweden. — H. v. Franken

-

berg. D. Geschäftsbericht d. Rcichsvensichcrgsamtes f. d.

J. 1898. — E. Huckcrt, Drohender Mangel an Lehr-

kräften f. d. höh. Lehranstalten in Preuss. — 26. A.

Weber, D. Arbeiterschutz in d. Konfektion u. ver-

wandt. Gewerben. — R. Preussler, D. Lage in d.

Besatzstein-Industrie d. Isergebirges. — G. Taube, I.

dtscher Bauarbeiterschutzkongress. — I*. Voigt, D. Ent-

wurf e. allg. Baugesetzes f. d. Kgr. Sachsen. — 27.

A. Weber, Beschränkg d. Heimarbeit in d. Konfektions-
industrie. — 0 Festy, D. Versuch d. allg. Ausstandes
in Frankr. im Oklbr. 1898.

Allgemeines.

Beil. z. Münch. Allg. Zig. Nr. 75. Spectator,
Kirchpolit. Briefe. XLVI. — 76. Frz. Riss, Dr. Carl

du Frei. — Brill, D. techn. Hochschulen u. d. Doktor-
titel. — 77/78. L. K. Goetz, Leo XIII. als Bischof v.

Perugia. — 77. A. Wagner, Neue biulog. Forschgn.
— 78. L. Brentano, E. klassisch. Gebiet d. Arbeits-

willigen. »-79. L. Brentano, Soziatpolit. Dileltantism.

od. Arbeiterorgan isat. — A. v. Ende, D. histor. Roman
in Amerika.

Gotting, get. Anzeigen. 161, 2. H. Wart mann,
Regcstn Episcop. Constanticnsium. II, 2. 3, hgb. von
A. Cartellicri; K. Heycrle, D. Konstanz. Rathslistcn
d. M.A.s. — G. Meyer von Knonau, Mitthlgn z.

Vaterland. Gesch., hgb. vom Histor. Verein in St. Gallen.

27; Festgabe auf d. Eröflfng d. Schweizer. Landcsmu-
scums in Zürich am 25. Juni 1898. — A. Baur, R.

Stachelin, Huldreich Zwingli. — F. Kachl'ahl,
Quellen u. Forschgn aus ital. Archiven u. Bibliotheken.

L 1- 2. —• M. Perlbach, Urkdb. z. Gesch. d. Dtschen
in Siebenbürgen, hgb. v. Frz. Zimmer mann, C.
Werner, G. Müller. II. — K. Brandi, W. Arndt,
Schalttafeln *. Erlerng d. latein. Paläographie. 3. Aull,
bcs. v. M. Tangl. — k. Schmitt, G. Zcrnin, D.
Leben J. kgl. preuss. Generals d. Infanterie August von
Goeben. — H. v. Arnim, C. Ritter, Platos Gesetze.
Kommentar u. Darztellg d. Inhalts. Kr. Leo, H.
Peter, D. geschieht!, Litt. üb. d. riim. Kaiserzt bis
Theodosius I. u. ihre Quellen.

The Athenaeum. April 8. Life of Admiral Mcnds.“ Records of Lincoln's Inn. — A Welsh Classic. —
The Agrarian Uw* of Rome. — Biographie^ Edition
of Thackeray. — A Cosmographcr of the sisth Cent.
- Spinoza Literat - The Date of Dante’» Embaasy
lo San Gemignano. — New Light on Junius. — The
Ongin of the Surname »Chaucer*. — Selma l.agerlors
‘Gosta Herlings Saga'.

The Contemporary Review. April. C. Gore, Th
engl Church Union Declaration. — A. J. Wilson
Ira.le Prosperity and Government VVastle. — CI. h
Shorter. lltustratcd Journalisn». — V

r

. Nash The Ol
Agc Tension Movement. - Mrs. Hnneis. Serval,

I

m,J Serv«!. - W. J. Coltin,. The London Coverrmvm Bl“. — J. Hennell, The Welsh .Cornice“. -
lhc I-uturc of lurkcy. - A. Syraon», The l'octrv .

Santa reresn and San Junn de U Crui. — U n.u.
c a 1 c h i , GaribnIJians and i|,c Vnlfcan, \V Mut
C iinson. The Repubhc of the B.kIv. - j. Jardin.
British North Homco. - G. Solmon, The Irish Uni'Quesuon.

Jfr'ne criHqut. XXXIII, 12 . 0 . I'errol ei CI
. L nipicz, Hast. de 1 art dans lanliquite. Vll. — f

Derenbourg, Oumara du Yemcn, sa vie et son umvre.

I. - Ernst Mayer. Dtsche u. frz. Vcrfassgsgesch.

vom 9.— 14. Jh. — E. Wintzer, Denis Papins Erleb-

nisse in Marburg. — B. Auerbach, Lcs raccs «l les

nationales en Autriche-Hongrie; W. J. Stillman, The

Union of Italv.

Entgegnung.')

ln seiner Anzeige meines Schriftchcns: Heinrich von

KleisLs Reise nach Würzburg (Nr. 12 dieser Zeitschrift»

schilt mich Reinhold Steig heftig, weil ich zu meiner

Auffassung gelange, indem ich „Kleists brieflichen Bc

rieht über einen Kranken, den er im Julius Hospital

sah, für eine Phantasie-Ausgeburt, für eine Schilderung

seines wirklichen oder erträumten KrankheitszustaikleC

erkläre. Er erwähnt nicht, dass ich meine Behauptung

auch noch auf briefliche Zeugnisse von Kleist selbst

(S. 28) und seinem Reisebegleiter v. Brockes (S. 2V>

stütze. Und der Kranke im Julius- Hospital ist wirklich

ein Phnntasiebild — das lasst sich aktenmässig nach-

weisen. Diesen Kranken, den Kleist dort gesehen haben

will . hat der ärztliche Leiter des Spitals nicht zu Ge-

sicht bekommen. In seinen „Annalen der klinischen

Anstalt in dem Julius - Hospitale zu Würzburg für das

Jahr 180U. Wurzburg 1803, giebt Professor J. N. Tho-

mann tun Schluss ein Verzeichniss snmmtlicher während

dos Jahres 1800 dort behandelter Kranker mit Angabe

von Namen, Alter, Datum des Ein- und Austritts und

Diagnose. Von dem Kranken, den Kleist beschreibt,

findet sich darin keine Spur! Es wäre ja auch seltsam,

wenn es anders wäre, denn ein Krankheitsbild, wie cs

Kleist hier zeichnet, giebt cs gar nicht. Dieser myste-

riöse Kranke versteckt sich auch nicht etwa in Thomanns

Verzeichnis» unter einer anderen Diagnose. soj-

chcn Diagnosen kommen in der Liste in Betracht: Am

gemeine Schwäche, Hypochondrie und Lähmung. Aber

sümmtlichc unter diesen Diagnosen aufgeführlc Patienten

waren theils vor Kleists Ankunft in Würzburg 0»- odcf

6. September) schon aus dem Spital entlassen, theib

sind sie erst nach der Niederschrift des Kleists*-

Briefes (13. September) aufgenommen worden. Kleists

Kranker ist also das, wofür ich ihn erklärt habe — ein

Phantasicbild.

Es ist auch nicht richtig, wenn Steig behauptet, ua»

ich die meiner Ansicht entgegenstehenden Zeugm

wegdeute. Ich bespreche nur eine einzige Stelle, IC

eine nähere Erläuterung verlangt (S. 26).

Steig schlicsst: „Ja, wo Wissen. Gründlichkeit _ wu

Schlüsse solche fnux-pas machen, kann doch

nicht verlangt werden, dass die eigentliche Ustcr^

schichte irgend welchen Glauben linde“. Wissen u

Gründlichkeit machen wohl überhaupt keinc

Steig und ich machen welche, denn auch »*« be ei .

dass ich eine Miszelle im Euphorion übersehen “

und dass ich auch hätte sagen müssen:
* ,!.

|

x' ft

^.nr
in Frankfurt a. M. und in Gotha“ und nicht: „1

4

er in Gotha und in Frankfurt n. MA Ob das

„solche“ faux-pas sind, mögen Andere entscheiden. •

die „ Lastergcschichtc“ , wie Steig sic nennt, hat,

^
ich bisher sehen konnte, fast durchweg Lenerze

gewirkt. Dass sie auch Aergern iss geben wurde,

mir nicht unbekannt, aber jedes Wissen birgt in *

auch das Heilmittel für vorübergehende Bestürzung^

Acrgerniss, die cs etwa hervorruft. M** M°rn

Berichtigung.

In der Besprechung von Garnett, A History uf

Liturulurc in Nr. 14 muss cs heissen auf Sp.

v. u. l'iclo, nuf Sp. 547 Z. 8 v. o. Massuccio-

*1 Der Herr Rezensent hat der Redaktion

dass er auf diese Entgegnung nicht antworten »
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Anzeigen.

685
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Die Arbeiter -Versicherung im Auslande.
Bearbeitet von

Dr. Zacher,
Kaiser!. Geh. Rcgierungsrat in, Reichs-Versicherung«,,

,1 .

Heft V
Die Arbeiterversicherung in England.

2 M.
Berlin.

Verlag der Arbeiter -Versorgung.
A. Troschel.

Verlag von Oswald Mutze in Leipzig,
Dr

" Vcbcr d '° "t'uc5,cn ™f Landenvcrb
und Kolon'^'on in den Ländern fremder Welt-

(?4U M
gehC " Sl“alsunl'rn'*'mingcn. IV.

—
. Irrwege der Gegenwart. Pr. 0,60 M.

~ ß""se" libcr dlc "<mc Militär-ergamsatmn. Pr. 0,40 M.

Dieter ^ ^
jer Befreiungskriege

and die Lieder des deutsch-französischen Krieges
von

J- Knipfer.

2- erweiterte Aull.

Elegant in Lcinwd geb. M. 2,50.

,enllur
il. Oskar Bonde's Verlag.

DasKri

Die Vorgeschichte M

* * * von Mecklenburg
von Dr. R. Beltz.

Zugleich Heft I der Mecklenburgischen Ge-
schichte in Einzeldarstellungen.

Mit 285 Illustrat. der Stein-, Eisen- und
Bronzezeit.

>>» M. 6 . ««•
Merlin. lVUlirlm Silsnerott.

iegsjahrl809 .

•'‘tch älteren und neueren (Quellen
bearbeitet von

August von Larisch,
Kgl. Siehe. Hofraih.7^- Br°ch. M. 3 .

—- _

u 4 Trap|)

Corpus Numroorum Hungariae.

Von Ladislaus Rethy,
Mitgl. d. Ungar. Akad. d. VVissensch.

Bd. I. Zeitalter der Könige aus dem Arpad-
hause.

MT Heft I: 18 Tafeln. ~Tm
Münzen aus 1000— 1307 (387 Abbildungen'.

M. 10.

Budapest. Verlagsbureau

d. Ungar. Akademie d. Wiss.
(A. Tiringer).

rl Clausen’s Hofbuchhandlung

H ' Loescher’s Hofbuchh.

Soeb,»
in Tur

^bienen
:

^ Psicologia
contemporanea.

Gr. 8 «. h'r, 14

Soeben erschien:

Bismarck als Redner.
Eine .Studie

von

Chr. Rogge,
AlannesLitionspfarri;r in Kiel.

2 Bog. brosch. M. 0,50.

Kiel. H. Eckardt, Verlagsbuchhandlung.
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W. Müller, Exportbuchhandlung, London W.C.,

1 Star Yard, Carey Street,

liefert folgende im Preise herabgesetzten Werke in neuen Exemplaren, so lange der Vorrath reicht,

fr«iil<*<» per Post bei gleichzeitiger Einsendung des Betrags in deutschen und österreichischen

Banknoten und Briefmarken:

Early Letters of Th. Carlyle. edited bv C. K. Norton
1814—1826, 1886 2 vols, cloth (publ 18/-).

Webster, Th. Middlcton 2 vols, Shirley, Dekker, Ben

Jonson 3 vols, Steele, Chapman, Vanbrugh.

Letters of Th. Carlyle, edited by C. E. Norton 1826—
1836. 1888. 2 vols. cloth (publ 18/— ).

10 Mark franko.

Reminiscences by Th. Carlyle, edited by C. ß. Norton.
1887. 2 vols. cloth (publ 12/—). 0 Mark franko.

Correspondence between Goethe & Carlyle, edited by
C. E. Norton, 1887 (publ 9/— ). 6 Mark franko.

Macdonnell, A. A., Camping Voyages on German
Rivers, 1890 (publ 10/6). 6 Mark 50 franko.

Dawson, W. H., Germany & the Germans. 2 vols.
1893 (publ 26/—) für 14 Mark franko.

Beeton Science, Art, Literature, Religion and Philo-
sophy , Thcorctical and Applied Science; Natural
History; Manufactures

, Proccsses, Machinory, and
Commerce. Literature, the Eine Arts, and Amüse-
ments; Religion. Sacred Books, Doctrines. Churchcs,
and Stets; Philosophien! Systems, Low* and Politics;
with Pronunciation of Names and Scientific Terms;

10 Mark franko.
|
Dryden (John Complete Works, with Historical, Cri-

tical, und Explanatorv Notes, by Sir Walter Scott,

and Rc-cdited, Notes and Appendices by George

Suinlsbury, Professor of Engiish Literature at Edin

burgh Univcrsitv, Librarv Edition. 18 vols. (publ £9
1 1 s 6d) 1

88*» '
100 Mark.

Shelley (Pcrcy Rysshc) Complete Poetlcal Works, the

Text carefully revised, with Notes and a Mcmoir by

William Michael Rossetti, 3 vols, 8vo, top edge gilt

(22 s 6 d) 1 2 Mark 50.

Shakespeare (W.) -Complete Works, including the

Doubtful Plays, with the Life of the Aulbor, and

Complete Glossary, &c.. the Text revised and edited

by Rev. Alexander Dyce, new and improved Edition,

with the Notes printed at the foot of cach pagc,

illustrated with finelv engraved Droeshout and Strat-

ford portraits, fucsimile of the Will, &c., IOvoK

8vo (publ £ 4 10s) 50 Mark.

Best Library Edition of Swift.

New Edition, enlnrgcj, corrected. aiid revised to the
8wlft'* ®**“) Works > Complete, with Additional Utters.

. ... 'l'.AAto n.hd 1>. ....... noi kittiAplw niiUlieKn.l Qlwl'l \
latest date, with nveral thousand Additional Articles.
by 0. H. Emerson, IHM pages, roval Svu, Icather
back, cloth sides (ISs). ' Ward & Lock. '

9 Mark franko.

Trncts. and Poems not hitherto publbhed. also Notes

nnd a Life of the Aulhor by Sir Walter Scott, in

nincteen handsnme 8vo volumes, gilt tops ipubl

£ 1 1 8s). London 1883. 110 Mark.

Library of Old Engllsh Authors (publ ö!- rer vol )
Wordsworth (W m.) Poetical Works and Life, edited

full list on applicalion A o \i 7-, franco
b

.
v Wi,,iam Knight. I.L.D., illustrated with fine pw*

»
. _ 1 ,rani'°‘

trait and ctchings, II large 8vo vols (£8
Mermaid Serie«. fhc Best Plays of the Old Dramatists, Edinburgh 1*89. 50 Mark.oenes. 1 ne liest Plays of the Old Drnmntists, Edinburgh 1*89. 50 Mart.

ncr^vohimcT
C°nta 'nm® abou* •*4IH pages (publ 3/6 Wordsworth’s (Wm.) Prose Works, Criticnl, Fthical.

. . .

a * -1
’*

j

Political. .Estheticnl, nnd Literary, edited, with not«

L, ?
w

f*
,' av '

*‘ ord * Massingcr 2 vols, Heywood, and Illustration», bv Alex. B. ürosart, 3 vols. Sw
nyehcrlcy, Beaumont & Kletcher 2 vols, Congreve, (2U)

' 10 Mark SO.

Meine Buchhandlung ist speziell organisirt zur direkten prompten und billigen Lieferung von

eng isc len Rüthcrn, neu und antiquarisch, und von englischen Zeitschriften nach der deutschen

Heimat und dem übrigen Kontinent.
Ich nehme deutsche und österreichische Banknoten und Briefmarken an Zahlungen ohne

Kursverlust an; Frankozusendung per Post der meisten neuen Bücher. Ausführliches Zirkular tmt

Bezugsbedingungen, Kataloge etc. auf Verlangen gratis und franko.
Referenzen in allen grösseren Städten Deutschlands, Oesterreichs und der Schweiz. Empfeh-

lungen der hervorragendsten deutschen Gelehrten aller Fächer.
Soeben erschienen: Antiqu. Katalog Nr. 19: Serien, Bibliothekswerke etc.

.. _ .

' » . .» „ 20; Nationalökonomie.

„T- CfSl 1c ‘nt:
^
ala^°R gangbarer iin Preise herabgesetzter englischer Werke.

. • ,

*' S ‘ Um
|

ctzt °“er sPatcr englische Bücher gebrauchen, wird es in Ihrem Interesse sein, sich

;,n
.

mc,ne »Abhandlung zu wenden. Ich widme der Beschaffung antiquarischer oder im

I renm herabgesetzter Werke gnnz besondere Aufmerksamkeit.

‘fen, ‘lcllleu 1,|-u, ’e erklitro ich gern, .las« ich mit Ihrer I.icfertmg sowohl in

hin mitl th^’i ,'!* f
heM <lls *" Hil,slrllt ,lw l'x i.lM-i. rliiitiiig im höchsten Grade zufrieden

ij
1

l

|

U
"!;

,u,el1 Ä»eM
? (»e Bücher von Kmrlnml beziehen, nur c*mp fehlen kann.

1. März 1899. Professor W. Victor,
#

- -— Herausgeber der „Neueren Sprachen^- __

Verantwortlicher R^aktjur: Dr. Paul Hinneberg. Berlin. Verlag: Wilhelm Herte (BeMertehe Boebhandlun*).

• 9, Linkstrasse 33/34. — Druck von E. Buchbinder in Neu-Ruppin.

DigitizeaT
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DEUTSCHE LITTERATDRZEITUNG
begründet von Professor Dr. Max Roedlger,

.
herausgegeben

von

Dr. PAUL HINNEBERG.
Verlag von Wilhelm Hertz (Bcsserscbe Ruchhandjung),

Erscheint jeden Sonnabend
im Umfange von 2—3 bogen.

Berlin W. 9, Linkstr. 33/34.

Abonnementspreis
vierteljährlich 7 Mark.

tan *r CNUdflea .Nummer 75 Pf. - Inscra.o di» igcspsUeec PcUUcüo «, Pf.; bei Wtelcrtlohinnoi. und grosseren An«*™ Rahmt.

ügSJ-hlaSSy.aabfS xagg
INHALT:

Theologl« and R»llglontwlsipntch«n.

Deuteronomium übs. u. erkl. von
Steuemagel. (Grd. Univ. lTof. Geh.
Kirclienrath Dr. theot. Carl Sieg-
fried. Jena.)

*

Gcs“'"me!tc Schriften.
(CM.Umv,Prof. Dr. theol. Ernst
Troeltsch, Heidelberg.)

PfcilMOpIlifl.

Groos Spide der Menschen. (Aord.

[

nv.-Prof. Dr. Ernst Grosse, Frei-
l B.)

taWeile >.« LitteraturfMcbtclito.

Pnir »"V'ü
Räm“kr,shun. (Ord.Un. Prof. Dr. Hern,an» Olden-

d« österreichischen
•'ruiaologischen Instituts. I, j. 2 ;

! American Journal of Archaeo-
I

logy. IN S. I. II, 1-5. (Ord.
Univ.-Prof. Geh. Regierungsrath Dr.
Ulrich v. W'ilamowitz-Moellcndorff.
Berlin.)

Steiger
, Das Werden des neuen

Dramas. (Privatdoz. Dr. Richard
M. Meyer. Berlin.)

Pin vert, Jacques Grevin. (Ord. Univ.-
Prof. Dr. Philipp August Becker.

I

Budapest.)

QeichloMe.

Paulus, Luthers Lebensende. (Ord.
Univ.-Prof. Konsistorialrath Dr. I

theol. Gustav Kawerau, Breslau.)
|

de Broglie. Voltaire avant et pen-
dant la guerre de sept ans. (Di-

j

i rektor d. Staatsarchive Geh. Ober- i

regierungsrath Prof. Dr. Reinhold
Roser,

.

Berlin.)

Potocka, Voyage d'Italic. (Ord.
Univ.-Prof. Dr. J. Caro. Breslau.)

Kohl, Wegweiser durch Bismarcks
Gedanken und Erinnerungen. (Ord.
Univ.-Prof. Dr. Max Lenz. Berlin.)

Geographie, Länder- und Völkerkunde.

Seidel, Transvaal. (Aord. Univ.-
Prof. Geh. Mcdizinalrath Dr. Gustav
Fritsch, Berlin.)

KuostwisienechefL

Gurlitt, Deutsche Kunst des 19. Jh.s.

(Obcrregierungsrath Dr. \V. von
SeidlHz. Dresden.)

Notixen und Mitthellungen.

Gelehrte Gesellschaften und Personal-

Veränderungen , Inhalt neuerschie-

nener Zeitschriften, neu erschie-

nene und demnächst erscheinende

Schriften.

Theologie und Religionswissenschaft.
D

CaM
e

s!
er0n°miUm üb<!rse,zt unü erklärt von

Testern«!^ hob
" *g * lHandkommentar zum Alten

„

V0" W' X °"- acli ' >• Abth. Die

Teodcnhocck 4 b” w
' Bd '' *' Thl

l Göttingen,

p ^ 3
ltu,

P * l89S - LX" “• 130 S-

I*ro
M
G
D
e!T?

n7iUnl iSt in den letzten 2ella

besonders .

zahlrcicher Untersuchungen,

Vf. dtub“T
n',SCherArt

- gewesen, und*;
nach dieser S

"gez
?'gten ',',crkcs konnte selbst

dniebteitig rtVr\dr VoUen scböPfen -

tische Form A
^taer*i battc er die Iittera-

«ande ci„,, r »V. *?
eutcr<»>omiumS zum Gegeil-

ter Schrift: Dcr^o "l

Unte
,

rSUC,’ung Kc|nacht in

VI u. 64 o ,f .

a men des Deuteronomiums“

tas(I^W e 18H in dcr cr
- Obwohl von

Jodl !u ganz
>Vle

*ener ausgehcn<l.

Vcr sowohl" „ Tb
'!
iSS'n ge,angte ' El"

nach der LiKr
^er Kttcrarkritischen

er di«e Unters»
,8ch * thco|ogischen Seite führte

Die R
Uf

?
We*ter *n se *nem Ruche

ste ung des tleutcronomischcn

I Gesetzes“ Xu. 190 S., Halle 1896. Auf diesen

I Vorarbeiten beruht die Einleitung zu dem. vor-
I liegenden Kommentar. — Nachdem der Vf. kurz

die allgemeine Disposition des uns jetzt Aber-

j

lieferten Deuteronomiums besprochen, geht er zu-

I

nächst zu einer näheren Untersuchung des deu-

teronomischcn Gesetzbuchs von c. 4, 44— 30, 20

I

über. Hier lassen sich zuerst der paränetische

Rahmen c. 5— 11. 28—30 und das eigentliche

, Gesetz c. 12— 26 leicht voneinander sondern,

!
doch bei näherer Betrachtung stellt sich sogleich

heraus, dass diese beiden grossen Hauptbestand-

I theile nicht als einheitliche angesehen werden
1

können. Das Buch hat eine doppelte Uebcr-

I

schrift c. 4, 44. 45; nach c. 5, 3. 1 1, 2 ff. redet

Moses zu der Generation am Horeb, nach 8
,
2

I u. a. zu den Israeliten, die im Begriff stehen,

I
den Jordan zu überschreiten. Im Gesetz finden

sich Wiederholungen, andererseits fehlt es an

Ordnung. Besonders fallt der Wechsel singula-

rischer und pluralischer Anrede auf. In c. 5

— II lassen sich zwei Einleitungen zu dem Ge-

setz unterscheiden, wie in c. 12— 26 zweierlei

Gesetzsammlungen erkennbar sind. Die Quellen,
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welche den singularisch und den pluralisch ein-

geführten Gesetzen zu Grunde liegen, lassen sieh

nicht mehr überall klar erkennen. Aus den bei-

den Sammlungen Sg und PI arbeitete ein Re-
daktor (DD ein Ganzes zusammen, das aber
später noch Zusätze erhielt. Dieses Gesetzbuch
des D r war zur Zeit des Josia (633) vorhanden.

Seine Quellen Sg und PI führen auf die Zeit

bis gegen 690. Nach dem Vf. ist D r nicht

erst bei seiner Auffindung im Tempel gearbeitet

worden, sondern hat etwa seit 650 dort in Er-
wartung eines günstigen Zeitpunktes zu seiner

Proklamation gelegen. Der Vf. schliesst be-

sonders aus dem Widerspruch von Dt. 18, 6. 8

gegen das V'erhalten des llilkia 2 K. 23, 9, dass
dieser wohl an der Auffindung, aber nicht an
der Abfassung des Gesetzbuchs betheiligt ge-
wesen sei. Schwierig bleibt es immerhin, sich

diese Entwicklung eines so komplizirten und
dabei der Gemeinde Jerusalems so völlig nach
seinen Bestandteilen unbekannten und neuen Ge-
setzbuches historisch zu denken. Das josianische
Gesetzbuch hat dann noch nachträgliche Erwei-
terungen erfahren. Da es eine Moseredc war,
so lag es nahe, die geschichtlichen Umstände zu
berichten, unter denen diese Rede gehalten
wurde. Ueber das Verfahren des Bearbeiters
D !

,
der dies that, setzt sich der Vf. S. XV f.

mit Dillmann u. A. auseinander. Dazu kamen
dann noch Erweiterungen und Zusätze gesetz-
licher und paränetischer Art, die der Vf. S. XVII f.

behandelt. Den Abschluss bildet eine Ausein-
andersetzung des Vf.s über die Verbindung des
Dtn. mit J E und die Schlussredaktion (S. XVUI

XX). Eine besondere Untersuchung des Ver-
hältnisses der Quellen Sg, PI und D* zu den
Quellen J E und P giebt der Vf. von S. XXV—
XXXII. Die Hypothese Kuenens, dass Dt. 12— 26 eine erweiterte Ausgabe des Bundesbuchs
sei, lehnt der V f, unbedingt ab, da unter dieser
Voraussetzung nicht zu begreifen sei, warum
das Dt. so viele Stücke des Bundesbuchs aus-
lasse. — Sehr schön sind die Ausführungen des
Vf.s über die religionsgeschichtliche Bedeutung
des Dtn.s (S. XX-XXV). Wir haben in ihm
die Zusammenfassung aller Reformbestrebungen,
welche im Laufe der Geschichte Israels darauf
lunarbeitcten, die Religion von eingedrungenen
heidnische» Elementen zu reinigen und vor dem
Eindringen solcher ins Künftige zu schützen. Er-
reichbar w ar dies nur durch Sicherung des Kultus
vor heidnischen Bräuchen, und diese Sicherung
war nur durchzuführen bei Konzentration des
Kultus ,n Jerusalem. Ueber die Schwierigkeiten
der Ausführung: Erhaltung der Leviten unter
den neuen V crliältnisscn

, Trennung der Recht-
sprechung von den Kultstättcn, Asylrecbt der

zo
a
vl„

lrenmmg des Sd'Uchtens vom Opfer

n‘
-V

),

n—XXIV)- Uer Vf. schliesst mit der
Darstellung des endlichen Durchdringens des

clcutcronomisclicn Geistes in den Herzen der

Frommen Israels. — Einen sehr wcrthvollen Ab-

schluss der Einleitung bildet die alphabetische

Uebersicht zur Spraehstatistik des Dt. S. XXXli

—XLI, in welcher der Vf. namentlich die Hol*

zingerschen Tabellen ergänzt, theils durch Ver-

vollständigung der Stellenangaben, theils durch

Aufführung wichtiger Wort* und Bcgriffsvcrbin-

dungen und zwar besonders solcher, die zur

Charakteristik der dcuteronomischcn Sprache bei-

tragen. Hier werden besonders die Lexiko-

graphen dem Vf. manche werthvolle Ergänzungen

zu verdanken haben. In der Auslegung hat der

Vf. an Knappheit und dabei doch Reicbthom

des Inhalts Ausserordentliches geleistet. Es

wird ihm keiner so leicht nachmachen, auf 130

Seiten eine so gediegene Erklärung des Deute-

ronomiums zu bringen. Erleichtert ist der Ueber*

blick für den Leser durch die Markirung der

Quellen vermöge unterscheidenden Drucks (im

Ganzen 8 verschiedene Typen). Es ist dadurch

möglich geworden, kultische Fragen mit grösse-

rem Eingehen in die Einzelheiten und die paralle-

len Erscheinungen in andern semitischen Kulten

zu behandeln, wofür wir auf die Auseinander-

setzungen über Opferbräuche, Feste u. a. m. ver-

weisen. Auf Einzelheiten können wir hier nicht

näher eingehen. Jeder Leser wird die Erfah-

rung machen, beim Vf. an die Hand eines tüch-

tigen Führers gcrathen zu sein.

Jena. C. Siegfried.

R. Wimmer, Gesammelte Schriften. 2 Bde. Frei-

bürg i. B., J. C. B. Mohr (Paul Siebeck), 1898.

VIII u. 392, VIII u. 386 S. 8*. M. 7.

Für die Zusammenfassung der Betrachtungen

und Meditationen Wimmers zu einem Bande ver-

dient die Verlagsbuchhandlung herzlichen Dank.

Sie gehören zum Besten, was eine freie und zu-

gleich wirklich lebendige Frömmigkeit henrorge-

bracht hat. Sie zeigen alle charakteristischen

Grundzüge des religiösen Lebens der Gegen-

wart : das Suchen und Streben, das die Gewiss-

heit überwiegt, den undogmatischen Charakter,

bei dem die Kernüberzeugung eine mit den histo-

rischen Grundlagen des Christcnthunis eng icr’

wachscnc Gefühlsstimmung ist und die einzelnen

Gedanken in grosser Unsicherheit schwe >cnf

den Druck schwerer aus Wissenschaft und Lehen

erwachsender Probleme, die nicht die Reflex*00»

sondern der Wille und der Entschluss besiegt,

die muthige Zuw endung zu den fortströ«neu‘ cn

und fortcrzcugcndcn Quellen religiöser Erkennt

niss im menschlichen Innenleben, die resignirtc

Ergebung in die Unauflösbarkeit zahlreich

schwerer und wichtiger Fragen und zugen-'

auch den tapferen, persönlich lebendigen Cls

sclbsterrungencr innerer Erfahrung. So *e’k
cl)

sie den Stand der Dinge besser als die Dogma

tiken der meisten Systematiker.

Heidelberg. E. Troeltscb.
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Philosophie.

Karl Groos, Die Spiele der Menschen. Jena,

Gustav Fischer, 1899. VI u. 538 S. 8°. M. 10,

Derselbe Grundgedanke, den der Vf. in

seinem Werke über die Spiele der Thiere (s.

PLZ. 1896, Sp. 711 ff.) entwickelt hat, bildet

den Ausgangspunkt seiner neuen Untersuchungen

über die Spiele der Menschen. Groos hat die

wesentliche Bedeutung der spielenden Thätig-

keit in der Vorübung und Einübung der Triebe

erkannt, deren ernstliche Ausübung der Erhal-

tung, Steigerung und Fortpflanzung des Lebens
dient. Demgemäss ordnet er seine Darstellung

der menschlichen Spiele nach der Gliederung

der menschlichen Triebe. Diese aber theilt er

in zwei Hauptgruppen: — „Die Triebe erster

Ordnung“ sind „solche, durch deren Einübung
das Individuum die Herrschaft über seinen

eigenen psychophysischen Organismus gewinnt“
(S. 6). — d. h. „alle die mannichfaltigcn Triebe,
die den Menschen veranlassen, seine sensori-

schen und motorischen Apparate, sowie seine

höheren geistigen Anlagen in die ihnen ent-

sprechende Tbätigkeit zu versetzen“ (S. 7).

Die Triebe zweiter Ordnung, auf der andern
«gehen darauf aus, das Verhalten

des Lebewesens zu anderen Lebewesen zu
regeln“, „der Kampftrieb, der sexuelle Trieb,
der Nachahmungstrieb und die sozialen Triebe“
(S. 7). Unter den Spielen, die diesen verschie-
denen Trieben entsprechen, müssen von dem
Standpunkte des Vf.s aus die Kinderspiele als

besonders bedeutungsvoll erscheinen: sie werden
denn auch mit grosser Ausführlichkeit behandelt,
is zu den ersten spielartigen Regungen der

frühesten Jugendzeit. Der verarbeitete Stoff ist
so reich, dass es sicherlich wenig schaden würde,
nenn hier und da einmal auch eine Beobachtung
'°n zwe'lclhaftem Werthe mit untergelaufen wäre.
• ur in dem Abschnitte über soziale Spiele könnte

p

3S k|er*al noch besser ausgenützt werden.
era e für die Hauptthese des Vf.s würde eine

|Tu

Cr<:

^'
ntcrsuchung der Organisation der kind-

*r ,cn Spielgeraeinschaften von grossem Inter-

•

S
?
ln ' Diese ist nämlich höchst merkwürdig:

dirckt^V’
auch dort, wo an keine

w ,

C 4 achahinung von Gemeinschaften Er-

reich^

SenCl

j *f

U ^en^en *st — eine überraschend

Knal^
'Cste

.*^uski^ ung> wenigstens bei den

icrkriTk

1 Cnn ^‘e " Gliche Jugend hat, charak-

•W|
tSl

.

genu£» vie
* geringere Neigung, ihren

«f|

CniClnS
j^
a
?
en e ‘nc bestimmte Konstitution

rächst/

0
• ^ unlcrzuordnen. Am lehr-

Spieip

<:n
*n ^'cser Beziehung die freien

»tictai L GcS,;nsatze zu denjenigen, bei

^ijischaf a
<*
anisatlün uni^ Punktion der Ge-

Fraditifm .

UrC *' C *ne wesenl i' cb unveränderliche

Wenn G
vornhcrein fest geregelt ist. —

r
» wie gesagt, die Spiele der Kinder

besonders hervorhebt, so w erden die Spiele der

Erwachsenen deshalb keineswegs vernachlässigt.

Eine vollständige Aufzählung und Schilderung

der sämmtlichen zahllosen Einzelformen der Spiele

ist, als unmöglich und überflüssig, mit Recht
nicht versucht; aber alle wesentlichen Typen
sind richtig charakterisirt und gewürdigt, auf der

sicheren Grundlage eines breiten kulturhistori-

schen und ethnographischen Studiums. Dabei

hat Gr. nirgends, wo sich die Gelegenheit bot,

versäumt, auf die Beziehungen des gewöhnlichen

Spieles zu seiner höheren Form, der Kunst, ein-

zugehen. Diese Ausflüge in das Gebiet der

engeren Aesthctik gehören zu den besten und

interessantesten Theilen des ganzen Buches. Um
ihre Bedeutung zu kennzeichnen, genügt es, auf

die verschiedenen Ausführungen über den ästhe-

tischen Genuss des Tragischen hinzuweisen.

Gr. kommt wiederholentlich auf dieses schwie-

rige Problem, und jedes Mal kommt er seiner

völligen Lösung näher. Die tiefste Einsicht in

das Wesen unseres „Vergnügens an tragischen

Gegenständen“ gewinnt er dadurch, dass er es

mit der Lust am Kampfspiclc in Verbindung

bringt. „Der höchste Triumph, den ein Kämpfer

feiern kann, ist der Sieg über die Schrecken

der Vernichtung, und diesen Triumph kann uns

das spielende Mitcrlcbcn eines tragischen Ge-

schickes verschaffen.“ „Der äussere Untergang“

des tragischen Helden „ist nur die Grundlage,

auf der sich ein innerlicher Sieg erhebt, so dass

wir dem Untergang selbst einen Triumph ver-

danken“ (S. 321). In diesem so oft übersehenen

Gegensätze zwischen äusserem Unterliegen und

innerem Ucberwinden besteht in der That die

Eigenart des Tragischen, kraft deren es sich

über das bloss Traurige erhebt. Dass die

tragische Wirkung damit noch nicht gänzlich

erklärt ist, kann Niemandem klarer sein als Gr.

selbst, der jene Darlegung mit der Bemerkung

schliesst, dass „sic mit dem vollen Bewusstsein

ihrer Einseitigkeit geschrieben sei“ (S. 322).

Ueberhaupt gesteht er bei jeder Gelegenheit,

dass er es für unmöglich halte, die ver-

wickelten Erscheinungen der Psychologie und

Soziologie jemals vermittelst eines einzigen

Prinzipes zu erklären, — ein Bekenntniss,

welches das beste Zcugniss für seine psy-

chologische und soziologische Einsicht ist. —
Der letzte Thcil des Buches ist der „Theorie

des Spieles“ gewidmet, einer Erörterung des

Spielbegriffes „einerseits von dem allgemeinen

Standpunkt einer physiologischen, biologischen

und psychologischen Betrachtung aus, anderer-

seits von dem spezielleren einer ästhetischen,

soziologischen und ästhetischen Betrachtung“

(S. 467). Da ich auf den wesentlichen Inhalt

dieser 'Theorie schon bei meiner Besprechung

der „Spiele der 'Thiere“ eingegangen bin, so

will ich dieses Mal nur iin Vorübergehen darauf
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binweisen, dass die soiiale Bedeutung des Spieles

ausserordentlich klar nnd kräftig hervorgehoben

ist. Ich habe meine Besprechung jenes ersten

Huches mit der Bemerkung geschlossen, dass

man dem damals versprochenen Werk über die

Spiele der Menschen mit hohen Erwartungen

entgegensehen könne. Heute darf ich mit der

Versicherung schliessen, dass diese Erwartungen

erfüllt sind.

Freiburg i. B. Ernst Grosse.

Philologie und Litteraturgeschichte,

F. Max Müller, Räraakn'shna, his liic and sayings.

London, Longmans, Green and Co., 1898. XI u.

200 S. 8*. Geb. Sh. 5.

Rämakrishna (geb. 1833, gest. 1886), der

Freund und in mancher Hinsicht der Lehrer des

bekannten Reformators Kcshub Chunder Sen,

verdiente es durch seine Persönlichkeit wie durch

die Beschaffenheit der Nachrichten von ihm, des

vollständigen Mythus, der sich um ihn gebildet,

in höchstem Maasse, zum Helden einer solchen

Darstellung gemacht zu werden, wie sic M. Möller

in diesem überaus anziehenden und lehrreichen

kleinen Buch giebt. Seine vornehmste Quelle

war die ausführliche Darstellung des Vivekänanda,

eines der hervorragendsten Schiller Rämakrishnas,

die dieser auf M.s Aufforderung niederschrieb

und die im Wesentlichen unverändert mitgctheilt

wird. M. wies Vivekänanda darauf hin, dass

die in Indien gangbaren Erzählungen von den

wunderbaren Thatcn und Erlebnissen des from-

men Mannes in Europa absolut keinen Eindruck

machen würden, und Vivekänanda hat Beruh-
'

rungen genug mit dem Westen und seiner Denk-
weise gehabt, um einen solchen Hinweis durch-

aus richtig zu verstehen. Wie trotzdem durch

die Darstellung dieses intelligenten und unzweifel-

haft wahrheitsliebenden Berichterstatters „the

irrepressible miracutising tcndencies of devoted
disciplcs“ (S. 30) sich hindurchziehn, ist unge-
mein lehrreich zu beobachten. Und nicht minder
lehrreich ist die ganze geradezu unübertreffliche

Schilderung der religiösen und, fügen wir hinzu,

neuropathäschcn Scelenzustände, in denen Räma-
krishna lebte: seiner Entzückuugen und Visionen,

seiner glühenden Verehrung für die Göttin Käll,

die er als seine Mutter liebte und der er, wenn
der Abend gekommen war, oft voll Schmerz
zurief: „Mutter, ach meine Mutter, wieder ist

ein Tag vergangen und noch habe ich dich

nicht gefunden!“, — dann seiner zwölfjährigen
Kasteiungen, wo „gleichsam ein grosser religiö-

ser Wirbclsturm in ihm raste und das Unterste
zu oberst kehrte“ (Rämakrishnas eigene Worte
S. 41), und nicht zum Wenigsten jener merkwür-
digen Mischung von wirklicher Demuth und von
einem religiösen Grössenwabn, in dein er rieh
als allwissend und allmächtig fühlte, als dasselbe

Wesen, das in früheren Geburten Räma, Krishna,

Jesus, Buddha gewesen ist.

An das Leben des merkwürdigen Mannes

scbliesst sich eine Sammlung seiner Worte, wie-

der nach einer Mittheilung des Vivekänanda.

Statt eines Versuches, sie zu charakterisircn,

setze ich zwei dieser Aphorismen hierher. „Tbc

Saviours are to Brahman (dem Allwesen) as die

waves arc to the occan.“ „A true devotee wbo

has drunk deep of the Divine Love is like a

verkable drunkard, and, as such, cannot always

observe the rules of propricty.“

Rcligionsforscher und insonderheit die Er-

forscher der älteren indischen Religionen, auf

die von der Gegenwart Indiens oft so helles

Licht zurückfällt, werden sich M. Müller und sei-

nem indischen Gewährsmann für dies Buch zu

ganz besonders warmem Dank verpflichtet lüblcn.

Kiel. H. Oldcnbcrg.

Jahreshefte des österreichischen Archäologischen

Instituts in Wien. Bd. 1, Heft I. Wien, Alfrod

Holder, 1898. 142 S. u. 88 Sp. 4° mit 3 Taf. «•

63 Textfig. M. 15.

Das neue österreichische archäologische In-

stitut, das sich mit diesem ersten Bande seines

Jahrbuches einführt, wird bald an der Spitze von

allen marschiren, wenn es dauernd Gleichuerthi*

ges zu bieten vermag. Das Statut, das an der

Spitze des Beiblattes mitgetheilt wird, zeigt, da»

seine Verfassung im Grunde monarchisch ist, ui*

so kann mit einem festen Willen ohne ikle

Worte dem Ziele geradesweges zugestrebt wer-

den, das der Leiter im Auge hat. Da 0“°

Benndorf an der Spitze steht, ist garantirt, da*

die Ziele so hoch gesteckt sind, wie die Wissen

schaff sie zur Zeit begriffen hat, und die V cß
e

so praktisch gewählt, wie es lange Erfahrung tu

der Praxis allein vermag. Schon dass die I c tc

stattlich, aber ohne Prunk erscheinen, dass man

nicht Auszüge anderer Publikationen, Sitzungs

berichte, provisorische Mittheilungen, ßibliogra

phic und ähnliches Kutter Wiederkauen muss,

sondern lauter Frisches vorgesetzt bekommt, ist

wohlthucnd. „ .

Die Grenzen, innerhalb deren sich ,e

träge bewegen, sind offenbar programmatisc 1

dem ersten Hefte so weit wie möglich gezogen

Ein kleiner Beitrag von Hoernes aus 'er

Prähistorie wird hoffentlich nicht der ein

bleiben: die Epigraphik der Analphabeten

ihre Grammatik gefunden, und ihre ^rEc
^

dürften nicht selten historischer sein, .

den Historikern steht. An dem an crcn -

stehen zwei Aufsätze über Goethe und '

tike, deren Zugehörigkeit um ihres

^ ^
willen unbezweifelt bleibe. Wenn ^ z ‘int

£rnke

der Erläuterung der Lemuren aus den» •

der Tänzerin* einen guten Griff gel ^urj^o

von Goethe missverstandenen Gemälde
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wohl entschiedener gedeutet werden können), so
liest rann den zusammenfassenden Aufsatz von
Wickhoff mit besonderem Genüsse: dass er
Einzelnes mit Unrecht auf bildliche Anregung
schiebt, beeinträchtigt das nicht. Die Schild-
zeichen kannte Goethe aus den Phoenissen des
huripides

, die thessidischen Hexen aus dem an-
tiken Eselsroman, nicht von den Vasen.

Das österreichische Institut hat in den Donau-
andern seinen eignen Boden, dessen geschicht-
liche Erforschung als vaterländische Pflicht er-
scheint: Sie ist rechtzeitig, schon von Conze, er-
kannt worden, und findet auch hier den ange-
messenen Raum. Dazu gehört die Veröffentlichung
«euer .Militärdiplome und die Ausschöpfung ihrer
reichen geschichtlichen Belehrung durch E Bor-
mann. Ganz besonders erfreulich ist die Zu-
samincnfassung der ermittelten Thatsachen über
die Anfänge der Provinz Moesien durch A^ Premerstein: die Tristien Ovids werden
7* jetzt lebendig, aber auch die Politik des
Augustus im Gegensätze zu der seiner Nach-foger tritt hervor: er ha, auch hier den Ver-

Stiaten v J'lk^ Gren“chutz unterthänigen
S, ten „ haJbschlächtiger Kultur zu überlassen;

1,
" ,sl /""<*<>" «nd direkte Reich»:

f>®'vorden. Dabei stellt sich
g ungewollt die absolute Unmöglichkeit der

l'un-ängler1^
spricht

' 1

^
ll8s,

M
versucht hatte. Darüber

Worte Derlei^ t,“
b

?.‘
noch einiEe scharfe

Veröffcnilirii

bc
.

hat d,e Jahreshefte mit der

llalhstatuc cinfr Tun'f
Grabsta*“e uder hesscr

geleitet und r« ,

gfrJU aus Dyr,‘hachion ein-

L ; Kü ,

CrTht
’ dcn Stil der Besprechung

das matht hm
' ™ gestalten

6

derS is hen

S

Di

1Cht keiner "ad'- Uass «-

sches Emrfint
dSp°ra S0 vieI cdl« helleni-

Wir W i5se

p

n

nd'" war
>

;

8t eine Ueberraschung.

4. Jh-rr ? Griechcn der Adria in,

anders für i(lr 'y f*"
An8tote 'cs hat sich bc-

*ir<l gewusst iv i

' faSSUngs eben imeressirt; er

wfeatorisH,» D.
e
i"’

'varum
' und wir werden ihre
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«vilisatorische R„i
’ um

' und 'vir werden ihre

aucir ^r* «-^Hinterland, viel-

-l ziehen müssen
* S,ärker in Kech ‘

hssen, umTso”
11' Ab81ch' ausser Betracht gc-

N“r als Material ^“^
Ch der ganze Occident.

ehischer \Vert e r.

Herstellung verlorner grie-

»enhung. D l

, .

den dle dortigen Kunde Ver-
"'l0

einer Kopie i^rT ^
Rcisch gelungen,

k'"uincn
ühcrzeiicren 1 ,!

crchcl ausgehend, voll-

Alkaitenes
n;ir i

b ‘ .“c Athena Hephaistia des

>h.os; :;tr
Sen

;
,

minder -her den
**• andere

Zutheill
dan,it Redlt behalten,

"*
abgelehnt

s ind

gCn an dlescn Meister hier-

I.'

Jn dw
athenildicn^ri

'

S‘ ein St'ertorso
^ d"«r Grupne „ r

durch Benndorf als
PP erwiesen, die von den Mara-

thoniern geweiht war. Ein Stück ersten Ranges- eine Bronzeplatte aus Olympia aus d^m

aber ei
“

i,p

Z ‘‘ nt0 nicht erfo,glos besprich,;
aber ein vollkommenes Verständnis* steh, auch
jetzt noch aus, obwohl hervorragende Dialekt-
0 scher zu ihr Stellung genommen haben. Daransmd die Eleer selbst schuld, die nicht schreiben
können. Nicht nur, dass sie keine Orthographie
•ben, sondern den gesprochenen Laut ohne festeRegel wiedergeben: die Handwerker verstehn

auch nicht den Griffel zu führen. Wenn hier
JriXopsjp für asjWpzvos steht, so hat man bei einem
Ungcthum wie dem Optativ Aoristi a5rhwitu,hwie
zu grosse Freiheit im Conjiciren, als dass man
es mit Zuversicht wagen könnte; Z. 10 hätte
n« uotiüv für « Tci'jtui« eher gefunden werden sollen.
Nicht minder bleiben im Inhalte manche Zweifel-
doch ist deutlich, dass in Elis länger als sonstwo
< as Recht der Geschlechter dem des Staates
Konkurrenz gemacht hat, und dass Kirchhoff die
alte Bronze Ol. 2 mit Recht auf die watpiä be-
zogen hat, während Andere an einen gewissen
Patreas dachten.

Im Orient hat Oesterreich längst festen Kuss
gefasst; mit Ungeduld sehen wir dem ersten
I heile des Corpus der kleinasiatischen Inschriften
entgegen, von dem sich eine neue Form der
Losung dieser Aufgabe erwarten lässt: die nack-
ten Texte, wie sie für Böckh einst genügten,
sind wahrlich nicht die ganze Uebcrlieferung.
Hier erhalten wir ausser geringem Zeug aus
Perintb, wie es so vielfach publizirt wird, gleich
als ob es das vor dem Corpus verdiente, eine
wichtige Bilinguis lykisch-griechisch, zu der auch
U. Köhler einen Beitrag liefert, einen vorläufigen
Bericht über die Grabungen in Ephesos, eine
wichtige koische Inschrift aus dem mithradati-
schen Kriege, die seitdem wiederholt besprochen
ist, endlich eine minutiöse Behandlung des Ver-
trages zwischen Maussollos und Phaseiis von A.
Wilhelm: Gelehrsamkeit und epigraphische
Technik ist hervorragend

;
allein sollte der Vf.

nicht sich und uns und der Wissenschaft mehr
zu Dank gehandelt haben, wenn er hier einiges,
wo doch nur eine vage Möglichkeit erzielt wird
und werden kann, ruhen gelassen und dafür ein
paar Kapitel ausgearbeitet hätte, von denen er
in dem BeiblaUc die Ueberschriftcn hinsetzt?
akeov %u«i tumo's. Die byzantinische Zeit ist mit
einem kleinen Artikel über eine Kirche in dem
pontischen Herakleia vertreten. Doch es kann
nicht Alles aufgezäblt werden; ich glaube, es ist

nur eine Niete in dem Bande, der einzige philo-

logische Beitrag über Menanders Georgos.
Schwerlich wird jeder Band so weite Gebiete
berühren, das spezifisch Litterarische würde wohl
wirklich besser fehlen, aber man darf hoffen,

dass die Zukunft den Wechsel einlösen wird,

den dieses erste Heft zieht, wie man ihn ziehen

soll, nicht mit Ankündigungen und Versprechungen,
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sondern mit einer ersten Leistung, die das Ziel

der Zukunft erkennen lässt.

Berlin. U. v. Wilamowitz-Moellendorff.

American Journal of Archaeology. Second

Series. Vol. I, II, Nr. 1—6. Norwood, 1897/8. 387

S. u. S. 1—296.

Das amerikanische archäologische Institut, von
dessen Journal hier der erste und der bisher er-

schienene Theil des zweiten Jahrganges der

neuen Serie besprochen wird, hat mannichfachc

Wandelungen in seinem kurzen Leben durch-

gemacht; schwerlich hat es schon seine bleibende

Form. Es ist auf freie Assoziation vieler selbst-

ständiger Genossenschaften gegründet; das bringt

manche Reibung mit sich, und es kann da nicht

ohne die Veröffentlichung von Vielem abgebn,
was bei straffer Zentralisation mit den arcana
imperii im Dunkel bleibt. Der Wechsel der in

Athen und jetzt auch in Rom thätigen Instituts-

leiter bringt Verschiedenheiten mit sich, von
denen hier nur die erfreuliche, das freie Schalten
der Individualitäten, erwähnt sei. In diesen
Bänden ist viel Raum verschwendet für Biblio-

graphie und Berichte der Sekretäre, z. Th. sehr
lesenswerthe, und andere geschäftliche Mitthei-

lungen, die der wissenschaftlich allein Intcressirte
nicht alle lesen wird und gelesen hat. Immerhin
hat es sein Interesse, was für ein Examen von
den Bewerbern um die Stellen in der athenischer
und römischen Schule verlangt wird (1895
Appendix S. 1 20 ff.)

;
es widerspricht unserer

auf eine allgemeine Vorbildung gerichteten An-
sprüchen, ist aber insofern berechtigt, als cs dit

Dinge betont, die im Süden nöthig wie das täg
liehe Brod sind. Was das Journal jetzt leister
will, wird 1897 S. 7 7 dargelegt.

Aus einer wohl überwundenen Phase des In
stitutes stammt noch ein Aufsatz über eine mexi
kanische Stadt (1897, 515); auch die Bericht
italienischer Reisender über eine im amerikani
sehen Aufträge nach Kreta unternommene Expe
dttion gehören noch vor die Zeit, wo Amerik;
selbst die ausführenden Organe stellen konnte
Die kretischen Aiterthflmer, prähistorische, In
Schriften (von Halbherr, also vortrefflich be
arbeitet), Statuen, namentlich interessante Kaiser
portraits (von Mariani besprochen und durcl
nicht immer gelungene, aber doch sehr dankens
werthe Photographien erläutert), sind, so werth
voll sie sind, nicht gerade ersten Ranges. Ii

der 1* ortentwickelung des Institutes ist die Grün
düng der römischen Schule der wichtigste Schritt
Hier ist erst der Grundstein gelegt, aber es is
sehr zu hoffen, dass die drohende Vernachlässi
gung Italiens gerade durch das Eintreten eine
nschcn Kraft die keine ererbte Last zu schleppei
hat, abgewandt werde. Der erste römische Sek
lonsdirektor W. G. Haie, hat sich und der
Institut Aufgaben gestellt, die wir von der Archäo

logie sondern, die hier ganz natürlich zutreten,

nämlich bibliothekarische. Er hat Catullkandscbrif-

ten untersuchen lassen und in der That eine neue,

den bekannten G und O ebenbürtige gefunden.

Er hat, da er unberechtigte Angriffe erfuhr, im

Hermes darüber genauer als hier berichtet; alter

hier giebt er die Photographie der ersten Seite

(97, Taf. 1): es ist mir unverständlich, wie man

den Werth für die Kcnntniss der Veroneser Ifr*

handschrift bezweifeln will; für den Text wird

freilich etwas Wesentliches nicht herauskotmnen;

das ist auch durch O nicht geschehen. Aber

der Gedanke, den Stab der Mitglieder der

Schule zu planmässigem Kollationircn anzustellcn.

ist gesund, und wenn z. B. die durch Poggio ge-

fundenen Ciceroreden oder Quintilian oder gar

Herodot und Thukydides, die so angegriffen

werden müssen, an die Reihe kommen, so kann

erreicht werden, was der Einzelne kaum leisten

kann. Der associale director A. L. Frothing-

ham hat eine nicht minder glückliche Hand in

der Wahl der Aufgaben gehabt, aber nur das

Formen des, nach der Probe (1897, Taf. 2. 3)

prachtvollen Bcnevcntiner Triumphbogens ist

ihm gelungen. Das viel wichtigere Unternehmen,

das alte Norba als ersten Ort der Volskerbergc

aufzudecken, ist von der italienischen Regierung

untersagt worden, sobald sich Erfolg zeigte.

Man muss in dem Rechenschaftsberichte nach-

Icsen, wie die 1 lochmögenden bei einem pranzo

in einer riesigen Cisterne in Norba schöne Worte

geben, aber zu Hause bald mit einem formellen

Nein antworten. Wenn dieser Nativismus »

Italien cinreisst, so wird nicht nur die Wissen-

schaft Schaden leiden, sondern leider auch die

alte Ehre der italienischen Gelehrsamkeit: das

sind bourbonische Manieren. Minder erfreut den

Leser, dass nun auch hier eine Hetze geringer

Steine aus Pozzuoli und Umgegend publizirt wer-

den (1898, 373): diese Plebs der Dis Manibus-

wissenschaft verdient keine Sonderpublikation.

In Athen sind die Verhältnisse getesteter, die

erste grosse Unternehmung des dortigen Insti-

tutes, die Aufdeckung von Assos, wirkt no

nach , indem ein paar schöne architektonisc e

Abbildungen gegeben werden und sogar noc

zwei Relicfplatten von dem alten Tempel, 1 ir

erst Dörpfeld zufällig gefunden hat. Auch ' on

Erctria und dem Heraion kommt noch ein uenij.

nach. Aber das Hauptinteresse liegt in Könnt .

Da erhalten wir nicht nur ungemein primiti' c

Töpferwaarc, die von der Zeit zeugt,
,e

vorgriechische Bevölkerung dort sass, die

Orte seinen ungricchiseken Namen gegeben 3

den Homer nicht kennen will: es wird interessan

sein, ob, wie man nach dem Epos ann

^
l

f

möchte, Funde der sog. niykenischen u

ausbleiben. Es kommen dann Reste au> •» e

Zeiten Korinths; selbstverständlich kann man

nächst nur die römische Kolonie aufdecken, 3
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am Ende ist die Peirene gefunden, ein prächti-
ges Quellhaus, das noch jetzt die Bewohner
tränkt, im Innern soll es ein Bau Perianders sein.
Damit ist der Eckstein lür die Topographie von
Korinth gefunden. Nichts konnte man dem jungen
Institute mehr wünschen, als Erfolg bei einer
grossen Aufgabe, die von selbst die Kräfte stei-
gern und den Bestrebungen Stetigkeit verleihen
»trd: denn noch ist nicht mehr als der Anfang
gemacht, und so lebhaft man durch die packen-
den Berichte von R. B. Richardson, der glän-
zend zu schreiben weiss, die Finderfreude nach-
empfindet, so kommt man doch noch zu keiner
klaren Anschauung von dem, was eigentlich er-
mittelt ist. Die Abbildungen werden zum Tbeil
nur dem nützen, dem sie Erinnerung an eigne
Besichtigung beleben.

Es kann nicht jeder Beitrag erwähnt werden:
doch sei noch hervorgehoben, dass W. H. Ward
:

* “ 'a,i‘n‘al beigesteuert hat
-.159—168)

J. Pickard die Brauronia des
Praxiteles und das Orpheusrelief bespricht, und
auch ein Papyrus publizirt wird, der Anfang des
»der Ilias aus dem 2.jb.j er lehrt also nichts,

S tr
Vcrs 6

:

der hier fehl ‘< überhaupt

r h d t r,-

S

!

Chen ^ folBle »Chon aus

Z,
“"*>'<*<* Ueberlieferung und dem

Sehne,gen der Scholien.
ß«hn. U. v. Wilamowitz-Moellendorff.
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Edgar Steiger, Das Werden des neuen Dramas.
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r Sonnenaufgang“ (II

£ er Anna Mahrs Verhalten (II

82) oder den Schluss der „Jugend“ (II 289)
schwerlich mit Glück, ist er vor Allem für die
„Versunkene Glocke“ in einem mir tmzugäng-
hehen Grad entzückt, so ist er doch nicht blind
lur die Schwächen im „Florian Geyer“ (II 167 f.)
und urthedt über die Nebenpersonen im „Colle-
gen Craropton“ ungleich realistischer als Schlen-
ther in seiner Biographie Hauptmanns. Ganz
vortrefflich weiss er Persönlichkeiten hinzustellen:
Ibsen, den „stilisirten Struwelpeter“ (I 125),
Hauptmann mit dem „weinerlich -predigerhaften
Zug um den Mund“ (II 3), H. Bahr, den man
„höchstens streicheln, aber beileibe nicht anfassen“
darf (II 305); während die Schilderung von Er-
eignissen wie der Erstaufführung von Hauptmanns
Erstling (II 1 f.) ganz Karikatur geworden ist.
Aber auch technische Einzelheiten erläutert er
sinnig: die Bedeutung des Bühnenbildes in den
„Einsamen Menschen“ (II 79), die Rhythmen in
„Hannelc“ (II 222), die Sprache in der „Ver-
sunkenen Glocke* (II 256). So ist er vortreff-
lich ausgerüstet; erbat für seine Darstellung vom
VVerden des modernen Dramas Liebe, Sachkennt-
nis, ernstes Eindringen. Auch die Form beherrscht
er und findet geistreiche Ueberschriften

:
„Namen

und Dramen“, „Zweierlei Lachen“, „Darwinis-
mus und Schicksal“. Und dennoch — er bleibt
im Gefängniss. Wie sehr er auch gegen Ten-
denz eifert, wie witzig er auch gegen Wilden-
bruch (II 139 f.) loslegt — er bleibt im Bann
politischer Anschauungen. Das verwirrt ihm die
Interpretation, wenn er Ibsen den Kapitalismus
tödten lässt (t 142. 317). — Ibsen, den er
sonst so geistreich als Hypnotiseur (I 225), als

Meister des tragikomischen Stils (I 271; aller-

dings deute ich die Szene in der „Wildente“
anders), als Erneuerer des Bibeltons (t 243)
zu charakterisiren weiss und den er hier zum
einseitigen Parteimenschen macht. Das verdirbt
ihm die Anschauung, wenn er Hauptmanns Lotli

trotz aller Bedenken (II 22 f.) zum „Träger des
sozialistischen Zukunftsgedankens“ (II 18) macht.
Das lässt ihn jedes ästhetisch und technisch

wertblose Stück etwa von Flaischlen (II 291 f.)

loben, weil er dessen Tendenzen thcilt; das lässt

ihn selbst in G. Hauptmann Gesuchtheiten hinein-

legen (der letzte Christ stirbt am Schluss der
„Weber“ II 115), die sonst gerade er nicht

hineinthätc, denn er kennt Hauptmanns Neigung
zum Zuständlichcn, Episodischen (II 54).

Der Vf. erscheint uns doch selbst als einer

jener „modernen Stimmungsmenschen“, die er bei

Hauptmann (II 67) und Halbe (II 284) so fein

charakterisirt. Er lässt sich von grossen Wor-
ten berauschen — denn was stand sonst in den

„Modernen Dichtercharakteren“ (1 113)? — er

spricht (I 185) die Phrase von der „modernen

Ehclüge“ nach, als ob der Abstand zwischen

Ideal und Wirklichkeit irgend beut grösser wäre

als sonst; er wird von Maeterlinck (II 173 f.)

61
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bis zum Vergessen aller sonst ersehnten „Wahr-
heit“ (II 264) hypnotisirt. Er bleibt ira Ge-
fängniss; seine Stimmung hilft ihm nur, wo er

liebt, und selbst da nicht immer. Aber aus dem
Gelängniss wirft er weite, leuchtende Blicke zu

der neuen grossen Kunst (II 173 f.).

Berlin. Richard M. Meyer.

Lucien Pinvert, Jacques Grevin (1538— 1570).
Etüde biographique et litterairc. Paris, Albert Ponte-

moing, 1899. 415 S. 8« mit 7 Abbild. Fr. 12.

Jacques Grevin wurde 1538 (nach Ostern)

zu Clcrmont en Bcauvaisis geboren, wo sein

Vater, der früh starb, Tuchhfindler war. Er
ward von seiner Mutter und einem Onkel, dem
Priester Pierre de Prong, erzogen, verlebte fünf

Jahre in einem Pariser Kollegium, wohl College
de Beauvais, und erwarb die Magisterwurde.
1 560, nach vierjährigem Studium, wurde er ßacca-
laureus, 1561 Licenziat und am 16. März 1563
Doktor der Medizin, Wie seine Gönner, die
Herren von Warty, hatte er sich dem reformirten
Glauben zugewendet, doch gehörte er, bei aller

Entschiedenheit, zu den versöhnlichen, Ruhe lie-

benden. Als die friedlosen Zeiten hcrcinbrachen,
zog er es vor, dem Sturme auszuweichen. Ende
1560 flüchtete er ein erstes Mal nach England.
Von der zweiten freiwilligen Verbannung (Sep-
tember 1567) kehrte er nicht wieder heim. Von
London begab er sich nach Antwerpen und trat

später in den Dienst Margaretas von Frankreich,
Herzogin von Savoyen, der Schützerin der Plc-
jadc. Auf der Jahresversammlung der medizini-
schen Fakultät, 6. November 1568, Hess der
Dekan, Grevins Landsmann Jacques Charpentier,
drn man auch als Ramus* Todfeind kennt, seiner
Frau die Auszahlung gewisser Gebühren ver-
weigern, solange ihr Mann die von den Theo-
logen zugestellte Glaubensformel nicht unter-
zeichnet hätte, und genehmigte einen Antrag auf
Streichung aller im gleichen Falle befindlichen
Doktoren aus dem Album der Fakultät. Aus
Grevins letzten Jahren wissen wir nur von einer
Reise nach Rom. Lange wirkte er nicht als
Leibarzt; er starb am 5. oder 15. November
15/0 zu Turin. Die Fürstin licss ihn ehrenvoll
bestatten und behielt seine Wittwe und seine ein-
zige l ochtcr, ihr Pathenkind, bei sich.

F rüh kehrte sich Grevin der Dichtkunst zu.
bem erstes Lustspiel, la Trcsoricre, das zur
Vermahlung Klaudias von Frankreich mit Karl
von Lothringen (22. Januar 1558) gegeben wer-
den sollte, aber erst später im College de
Beauvais zur Aufführung kam, scheint die l'cber-
arbcitung eines Jugendversuchs, la Maubcrtine,
zu sein. Ihm folgten Gelegenheitsgedichte: 1558
les Regretz de Charles d’ Austriebe (auf
Karls V Abdankung), Hymne au Dauphin (zu
seiner Vermählung mit Maria Stuart); 1559

»«int i e joic (auf den Frieden von Catenu-

"04

Cambrcsis), Pastorale (anlässlich der Vermäh-

lung der Prinzessinnen Elisabeth und Margareta).

Am 10. März 1559 verliebte sich Grevin in des

Arztes und Buchdruckers Charles Esticnne sech-

zehnjährige Tochter Nicole, die später den Arxt

Jean Liehault heirathete, und dichtete binnen

neun Monaten einen Kranz von Sonetten und

Oden, die 1560 unter dem Titel l'Olimpe er-

schienen. ln England richtete er einen Chant

du Cygne an Elisabeth. 1561 folgte le Tbc-

atre de J. Gr. mit dem 2. Thcil der Olimpe

und der satirisirenden Sonettensammlung Gclo*

dacryc; dieser Band enthielt die Tragödie Jules

Cesar und die Komödie les Esbahis, die am

16. Februar 1561 ira College de Beauvais ge-

geben worden waren. 1563 rief Ronsards Dis-

cours des miseres de ce temps einen wilden

Federkrieg hervor; das Haupt der Plcjade glauixe

Grevin, den früher gern gesehenen 'l'hdlnehmcr

an seinen Landpartien, unter den Gegnern zu

erkennen und tilgte trotz dessen feierlicher He-

theuerung Grevins Namen aus seinen Werken.

1564 erschien eine lateinische Flugschrift gegen

Charpentier, die dieser seinem Landsmann und

Kollegen zuschrieb und pseudonym beantwortete;

Grevin rächte sich in Versen (Response aus

calomnics). 1565 gab er des Vesalius ana-

tomische Beschreibungen mit Erläuterungen und

Zusätzen heraus (1569 auch franz. les Portraits

anatomiques). Gegen Louis de Launay, Arzt

in La Rochelle, schrieb er 1566 einen Discours

sur les vertuz et facultez de PAntimoine

und auf dessen Erwiderung den heftigen Sccond

Discours (1567). Von ihm soll das Proeine

sur Lhistoire des Francois et hommes ver-

tueux de la inaison de Medici sein, das

Rob. Esticnne der Königin -Mutter zu Neujahr

1567 widmete. In diesem Jahre veröffentlichte

Grevin eine Uebcrsetzung der freisinnigen Schrift

des Brabanter Arztes Jean de Wicr, de pracsti*

giis daemonum, interessante Dialoge zum l-r

lernen der französischen Sprache für junge Vlam-

länder, Ucbertragungen der Emblemata de»

ungarischen Dichters Johannes Sambucus ua<

des Holländers Adrianus Junius. Sonette aus der

Verbannung hat neuerdings L. Dorcz entdeckt.

In Antwerpen bereitete Grevin auch eine neue

Ausgabe seines Theaters vor; das von ihm körn

girte Handexemplar ist noch erhalten. 1^68 er

schien endlich sein medizinisches Haupt* er
1

»

Deux livres des Venins, mit der Lebersetzung

der Theriaka und Alexipharmaka Nikaoders »n

Versen, ein weitverbreitetes Buch, das der Augs

burger Jeremias Martius 1571 ins Lateinische

übertrug. 25 Sonette auf Rom gab

Tricote! heraus. . . .

Dieser Leberblick über die schriftstcflensc

ThAtigkeit des im 33. Lebensjahre dabingcra

Dichters und Arztes giebt einen begrm

seinem rührigen, reich ausgcfüllten Leben. ,cvr!

5

I
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verdiente Grevm eine Monographie, und man

wird dem Vf. des vorliegenden Buches Dank

wissen für seine Sorgfalt und Hingabe an den

Gegenstand und die reiche Belehrung, die er

bietet; besondere Erwähnung verdienen die Bei-

gaben, Grcvins Bild nach dem Holzstich von

Francois Clouet, das seiner Geliebten nach einer

Zeichnung desselben Künstlers, Ansichten von

Beauvais im 16. Jb., Facsimilia und seltene oder

bisher unbekannte Verse des Dichters nebst den

Varianten des Antwerpener Handexemplars.

Das letzte Wort über Grtrvin dürfte allerdings

noch nicht gesprochen sein. Als Arzt reiht er

sich an jene gediegenen Männer der Renaissance,

die mit freiem Geiste die naturwissenschaftlichen

Kenntnisse der Alten aus den besten Quellen

zusammenzutragen und nach neuen Beobachtungen
zu ergänzen trachteten und so eine brauchbare

Handbücherlitteratur schufen. Charakteristisch

ist es, dass ein litterarisches Interesse, die

l'cbertragung Xikanders, Grevin zu seinen Studien
über die Gifte führte. Als Dichter gehört Grevin
der zweiten Generation der Plejade an; er steht

zu Ronsard und Du Bellay in einem ähnlichen
lerhältniss wie Müsset und Gautier zu den Ro-
mantikern. Man erführe gern, inwiefern er sich

als ihr Schüler zeigt, wie viel er nachahmt, wie
weit er die ersten Irrgängc seiner Meister (Pin-
darismus, Pctrarkismus, Stil- und Sprachfehler)
noch mitmacht oder als überwunden erkennen
lässt, wie sich bei ihm der ernst fühlende Dichter
zum lasciv ausgelassenen, die protestantische
Überzeugung zum klassischen Paganismus ver-

.

» ob diese widerspruchsvollen Elemente sich
in ihm zu einer einheitlichen Persönlichkeit ver-
schmelzen. Man könnte sich unbefangener in den
egenstand versenken, eher die Quellen der In-

spiration erforschen (Job. Secundus z. B. ist gar
n.cht genannt) als auf ferne Anklängc an Möllere,
amartine oder die modernsten Pamassier lauern,

^

ine antiken Fatalismus mit kalvinischcr Prä-
üestmationslehre zu verwechseln (S. 23 2 f. Vgl.
auch S. 303 und Eph. 2, 10). Der schlimmste
• ßsgnff ist, dass der Vf. dem ‘Journal du theatre
ran^ois, dem faden Machwerk des chev. de

) (IS. Jh.) Glauben schenkt und Grevins
ramatiscbc Werke insgesammt dem

J.
1558

f

eist gegen die bestimmte Angabe der Vor-
*** Vorwort zu Nikander bestätigt.

Muse spricht zum Dichter:)

*. mcs P*cds ebante I’ardente flamc

Et
aimer une gcntiUc dnmc.

Tu en«iIf
r

!
S ^ changeant de ton et d'instrumcnt,

Lcs m»ii
m°i chante tragiequement

Montrc

l

^

urs de .Cesar. et d’une voix comique

Ij-
.

s «hulins l’amoureuse trafique.

•st nirh»

ranz<,s
'sc^e Uebertragung des Sambucus

Dresden L

erSC

^°^f
n

» Königl. Bibliothek zu

in
ft

” c *n Exemplar, ein anderes ist

— ß

l

,

Z
.

* ^xc - des Grafen Alex. Apponyi.
,c muss schliessen und möchte es mit

einem Worte warmer Anerkennung für die achtens-

werthe Leistung und die angenehme Darstellung

des Vf.s thun.

Budapest. Ph. Aug. Becker.

Geschichtswissenschaften.

Nikolaus Paulus, Luthers Lebensende. Eine

kritische Untersuchung. [Erläuterungen und Ergän-

zungen zu Janssens Geschichte des deutschen Volkes,

hgb. von Ludwig Pastor. I. Bd., 1. H.] Frei-

burg i. B., Herder, 1898. X u. 140 S. 8°. M. 1,40.

Seiner kleinen Schrift „Luthers Lebensende

und der Eislebener Apotheker Johann Landau“

(Mainz 1896), die ich s. Z. hier (1897, Nr. 46,

Sp. 1818 f.) angezeigt habe, lässt N. Paulus jetzt

eine grössere Untersuchung folgen, die zwar den

Namen Majunkc rücksichtsvoll nicht nennt, aber

offenkundig die Absicht verfolgt, eine bündige

und endgültige Beseitigung seiner Selbstmord-

mär zu liefern. Im 1 . Kap. führt er mit seiner

ausgebreiteten Belesenheit den von mir in mei-

ner kleinen Schrift gegen Majunke (1890) an die

Spitze gestellten Gedanken näher aus, das ja im

1 6. Jh. g a n z a 1
1 g em e i n die Tendenz bestand, dem

Gegner einen bösen Tod nachzusagen, dass die

Fabeln über das schreckliche Sterben kirchlicher

Gegner bei allen Parteien üppig gediehen. Nach-

dem er auf 44 Seiten Beispiele dafür aus den

Kreisen der Protestanten in reicher Fülle ge-

sammelt hat, bringt er S. 44— 55 den Nach-

weis, dass „auch die Katholiken derselben Un-

sitte fröhnten“. Im 2. Kap. untersucht er die

Zeugnisse für Luthers Selbstmord: die Fabel

taucht zwar bald nach Luthers Tode auf, aber

kein einziger katholischer Schriftsteller Deutsch-

lands im 16. Jh. wagt es, die Verantwortung

dafür zu übernehmen, auch wenn sic sonst allerlei

Gehässiges über sein Ende erzählen; erst der

italienische Oratorianer Th. Bozius 1591 beginnt,

diese Version in Kurs zu setzen — aber sein

Buch ist in seinen Berichten über Gegner völlig

kritik- und wertblos; dasselbe gilt von der Schrift

des Franziskaners Heinrich Sedulius von 1 606.

Kap. 3 bringt sodann den Nachweis, dass als

katholisches Zeugniss vor allem der von Coch-

läus zuerst 1548 veröffentlichte Brief des civis

Mansfeldensis, d. h. des Apothekers Job. Landau

in Eislebcn, eines Vetters Georg Witzeis, in

Betracht kommt, der den offiziellen evangelischen

Bericht theils bestätigt, thcils ergänzt; ferner

dass die Zeugnisse der evangelischen Augen-

zeugen durchaus vor historischer Kritik Stand

halten; was man in ihnen an Widersprüchen und

Unwahrschcinlichkciten hat entdecken wollen,

löst sich bei näherer Prüfung auf eine ganz na-

türliche Weise. So bleibt bestehen: die prote-

stantischen Quellen ergeben, dass Luther zwar

unerwartet schnell gestorben ist, doch nicht todt

im Bette gefunden wurde, vielmehr nach einigen
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Gebeten am 18. Februar 1546 gegen 3 Uhr

morgens in Gegenwart mehrerer Personen sanft

und ruhig verschieden ist; die Erzählung des

angeblichen Kammerdieners von Luthers Selbst-

mord dagegen muss auf Grund sowohl der pro-

testantischen als der katholischen Quellen als

Fabel zurückgewiesen werden.

Dies der Inhalt der von P. mit vollster sach-

licher Ruhe und mit der staunenswerten Littc-

raturkenntniss, die alle seine Arbeiten auszeichnet,

vorgetragenen Beweisführung. Wir können diese

erste Probe der „Erläuterungen und Ergän-

zungen zu Jansscn“, die unter L. Pastors Re-
daktion erscheinen sollen, nur mit Freude be*

grüssen. Mögen die späteren Hefte dieser Samm-
lung diesem ersten wie an Gelehrsamkeit so an

sachlicher Haltung und besonnener Methode
gleichkoinmcn! — Nur einen kleinen Nachtrag

zu S. 7 : der Bericht über Einsers Tod, auf

den Anm. 6 Bezug genommen wird, steht in

Selneccers Buch „Der gantze Prophet Jeremias“,

Leipz. I 566, Bl. LI. (Kap. 38 — nicht Kap. 83,
wie irrig gedruckt ist), und dieser enthält be-
reits wörtlich auch dasjenige, was P. erst durch
Sig. Sucvus 1572 hinzugedichtet sein lässt. Die
Kontroverse über den Tod des Augustiner-Pro-
vinzials Job. Hofmeister, die P. S. 10 ff. gegen
G. Bossert hier fortführt, scheint mir ihre ziem-
lich einfache Lösung darin zu finden, dass jener
katholische Theologe in heftigem Fieber und
daher auch unter wirren Reden gestorben ist.

Diese sind evangelischerscits sehr begreiflicher

Weise als Beweis der Verzweiflung, als Läster-
reden u. dgl. gedeutet worden. Ich meine, man
kann hier die Berichte, die P. entkräften will,

für relativ richtig halten, ohne dabei mit Bossert
aus Hofmeister einen andern Spicra zu machen.
Ucber den vom civis Mansfcldcnsis berührten
starken Wreinkonsuin Luthers hätte P. auf S. 70
aus Luthers Eislebener Briefen hinreichende Auf-
klärung geben können. Beachtung verdient auch,
was Cohrs in der Theol. Litt.-Ztg. 1899 S. 85 f.

zu S. I f. bemerkt hat.

Brcs,au
* G. Kawerau.

Duc de Broglie, Voltaire avant et pendant
la guerrc de sept ans. Paris, Calman Uvy, 1898.
270 S. 8°. Fr. 3,50.

Der \ f. ist im Archiv des Auswärtigen Mini-
steriums zu Paris den Spuren der Thätigkeit
Voltaires als geheimen politischen Agenten nach-
gegangen und giebt einige willkommene Beiträge
zur Kritik der Angaben, die Voltaire in seinen
Memoiren über seine Rolle als Friedensvermittler
während des siebenjährigen Krieges macht. Die
aus demselben Archiv als angcbüchc Inedita mit-
gethcilten Zeugnisse über die Uebersiedelung
Voltaires nach Preussen im Jahre 1750 sind
deutschen Lesern bereits bekannt; vgl. For-
schungen zur brandcnburgischen und preussischen

Geschichte I, 225 ff. Von einer Untersuchung

über die Chronologie des Briefwechsels zwischen

Voltaire um! Friedrich dem Grossen (bekanntlich

entbehren in den Ausgaben die Stücke vielfach

der Datirung und sind willkürlich eingcreiht) hat

der Vf. für seine Zwecke absehen zu dürfen

geglaubt (S. 201) und einige andere, doch sehr

belangreiche Fragen hat er überhaupt nicht auf-

geworfen: ob die 1753 in Paris erschienene

„Idee de la personne, de la maniere de vivre

et de la cour du roi de Prussc“ von Voltaire

verfasst ist (vgl. Forschungen zur brandenb. u.

preuss. Geschichte VI, 141— 180; Publikationen

aus den preuss. Staatsarchiven LXXII, 294; Le

Sueur, Maupertuis et ses correspondants p. 214)

und ob die Veröffentlichung der „CEuvres du

philosophe de Sanssouci“ von 1760 auf eine

Indiskretion Voltaires zurückgeht. Das hat zuletzt

Arnold Schäfer behauptet, während M. Türk in

der überaus dankenswerthen Arbeit „Friedrich

des Grossen Dichtungen im Urthcile deä acht-

zehnten Jahrhunderts“ (Programme der achten

städtischen Realschule zu Berlin 1897. 1898)

den Antheil Voltaires aus Gründen, deren Dar-

legung er sich Vorbehalten hat, leugnet.

Charlottenburg. R. Koser.

Comtesse Anna Potocka, Voyage d’Italie (1826

— 1827). Publie par Casimir Stryienski.

Lettres inedites de Caroline, reine de Naplcs. de Cathe-

rine, reine de Westphalic, ctc. Paris, E. Pion.

Nourrit et Cie, 1899. XII u. 278 S. 8°. Fr. 3,50.

Das dankbare Thema der italienischen Reisen,

das für uns von dem grössten Dichterfürsten ge-

adelt worden war, ist jetzt durch Baedekers

mörderische Sachlichkeit heruntergesetzt und am

Ende gar durch Stindcs grausamen Spott bi>

zur Unmöglichkeit verwüstet. Dem Sammler

von Symptomen der Kulturbcwegungen im 1 9.

Jh. werden sie aber doch aus mannicbfachcn

Gründen von Werth sein. Welch hübsches

Geistesspiel würde z. B. ein Vergleich dessen

sein, was Viktor Hehn in Italien gesehen, mit

dem was die Verfasserin der vorliegenden Ab-

zeichnungen wahrgenommen hat. Der I itel ,st

übrigens insofern falsch, als die Vf. *ur

^

elt

der Reise nicht mehr Gräfin Potocka, sont cm

Gräfin Dunin -Wasowicz war, dennoch aber at

der Hgb. recht gethan, den Namen ihrer ersten

Ehe beizubchaltcn, denn unter diesem hat sie stc

einen Kreis von Verehrern durch ihre lic en *

würdigen „Memoiren“, die einen so interessanten

Einblick in das familiäre und gesellscha •

Milieu des Napoleoniscben Hofes gewähren, en

schieden erworben. Im Wesentlichen liegt *

Werthvolle der italienischen Reise in derse

Zone. Die Dame hatte nicht bloss Geschmac r

sondern sogar den Mutb, einen eigenen u0

gcschmack zu haben. Sie erlaubt sic

Tizians Magdalena und Giantbcllinis a( -

Digitiz
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in Ezstasc zu gcrathen, Canova au verabscheuen,
Michelangelo abfällig au glossiren, die ganze ita-

lienische Architektur fade und kleinlich zu linden
angesichts der durchgeistigten Grösse der Antike,
ausser der ihr eigentlich Nichts imponirt, auch
nicht der Papst, und St. Peter nur, wenn er
vom Mondlicbt beglänat ist. Sie schildert hübsch
den Karneval, freut sich naiv über die „burattini“
und erzählt ein allerliebstes Marionettenstück.
Sic enthusiasmirt sich ein wenig für Pompeji,
aber die Sammlung des Museums in Neapel
findet sie, obwohl es Antiken sind, für ihr Inter-
esse zu bürgerlich und zu antiquarisch. Sie hasst
die Gelehrten von Profession, denn sic sind
grösstentbeils entweder Pedanten oder langweilig
Die Alternative ist - es bandelt sich um eine
geistreiche Dame — — merkwürdig.

Mir ist, als hätte ich das Alles schon —
und sogar öfters gehört, namentlich wenn ich
hei Rehrucken und Pruchtcis drei Stunden zwischen
2 U.CI geistreichen Damen angenagelt war. Nicht
alle sprudelten diese Plaudereien so hübsch ge-
fonntund mit so niedlichen Anekdoten und aller-
lebsten Bosheiten boutonnirt hervor. Aber auch
ur unsere \ f. ist das Alles nur Hintergrund
ermuthbeh würde sich die Gräfin in Italien

fischen emer Sehenswürdigkeit und der anderen
Endlich ennuyirt haben, wenn es nicht überall

iT"
e Ergeben, mit all den Scherzen, Bällen,

««..•hr* i.

Cn
Bildern, männlichen und

eibhchen Tageslöwen und all den Kriegswaffen

nicht

dic Langeweile, und wenn sie

der rIt
Dl
fP°

sition gestellten Mitglieder

an?«roff"
e
|,-

Nap0 e0ns a" vcrscbicdenen Orten
^troffen hatte. Freilich ist „die Gesellschaft«,

Kardinal
”

t

Ee eg
L
ntllChen AufPutzcs "fit einem

zu etwas brteV
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[

e 'nStädtisch “ u"d ‘-isst ab und
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sthafterin „ a «v S uber bflrgerliche Wirth-
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Napoleon, d. h. Geschichten der Amme Napo-
leons erzählt und auch sonst viel Liebe für sie
hat, aber sie bemerkt: der Thron und das König-
thum sind geschwunden, aber eins ist ihr geblie-
ben — ein treuer Freund, mit dem sie in der
entzückenden Villa bei Triest _ verheirathet oder
unverheirathet, man weiss es nicht — lebt. Sie

!

St
. ?

ef
. ?

erüh
.

rl und ergriffen von dem Besuch
bei Lätitia, die ihr das von Erinnerungszeichen
an ihren grossen Sohn erfüllte Schlafgemach
offnen lässt, aber sie kann die Bemerkung nicht
unterdrücken, dass Napoleons Mutter ein kom-
fortables Haus bewohnt und doch keine Diners
giebt, auch nicht ihren Kindern, und prachtvolle
Brillanten versteckt haben soll, die sie aus Miss-
trauen Niemandem zeigt. Bei Joseph Bonaparte,
der komisch das Schlenkern Louis XVIII. und dic
Distinktion Napoleons vereinigt, und bei seiner
hässlichen Tochter und seinen sich im Winkel
herumdrückenden Hofleutcn wird dic Polin an
die von „ihren Parasiten umgebenen Magnaten“
ihrer Heimath erinnert. Bei Hortense, die mit
ihren 43 Jahren die Nächte durchtanzt — man
sagt, sie tanze gut — deutet sie nur an. Nur
^or Einer fällt die krittelnde lustige Niedertracht
kraftlos zusammen, und diese Eine ist eine
Deutsche, die Gräfin Montfort, die Königin Catha-
rina, die auch ohne Thron und Krone und
neben dem „angejahrten Verführer“, ihrem Gatten,
immer Königin d’origine ist. Auch hier im Ver-
kehr mit der Gräfin und in den sechs abge*
druckten Briefen tritt die hinreissendc Liebens-
würdigkeit bezaubernd hervor. Da eben damals
die Nachricht von der durch Herrn v. Maubreuil
dem Talleyrand applizirtcn Ohrfeige nach Rom
gelangte und viel besprochen wurde, nahm die
Königin Katharina, welche sozusagen dic Gross-
mutter dieser Ohrfeige war, Veranlassung, ihre
Schicksale bei der Flucht aus Paris und die
Umstände des sogenannten Krondiamanten- Dieb-
stahls zu erzählen, und erlaubte der Gräfin dic
Mittheilung sich ins Tagebuch zu schreiben.

Kurzum: eine überaus unterhaltende Fericn-
lektüre, dieses literarische Produkt einer Dame,
viel unterhaltender als die unentwegteste Rede
für die Gleichstellung der Frauen einer unserer
geistreichen Zeitgenossinnen.

Breslau.
J. Caro.

^ärdige DSvrL . .

der '“r e 'nc so merk- i

und ihrer fo ,^
atho.°^*sc^e Geschichte erzählt Horst Kohl, Wegweiser durch Bismarcks Ge-

c ter ^nen HeiraAeanh-,« u* I danken und Erinnerungen. Leipzig, G. J. Göschen,
1899. VIII u. 227 S. 8° mit einem Bilde. M. 4.

Wir sind es bisher gewohnt gewesen, jeden

neuen Band, den Horst Kohls Sammeleifer der

Lcbcnsgcschicbtc des Fürsten Bismarck gewidmet
hat, mit Freuden zu begrüssen und mit Dank für

die gewonnenen Aufschlüsse aus der Hand zu

legen. Das Regestenwerk, die Sammlung der

Reden, die Briefe an Leopold von Gerlach und
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lange ist, sind Publikationen, welche dem Kleiss

und der Hingebung ihres Redaktors zur hohen

Ehre gereichen und durch die Zuverlässigkeit

der Arbeitsweise wie die Bereicherung des Ma-

terials, das er der Bekanntschaft mit dem Hause

des Pürsten verdankt, für die Erforschung dieses

grossen Lebens unentbehrlich und geradezu grund-

legend geworden sind. Dem vorliegenden Werke
kann man solches Lob leider nur in sehr be-

dingtem Maassc spenden. Es ist entstanden aus

Zeitungsartikeln, die der Vf. zur Einführung in

die Lektüre der „Gedanken und Erinnerungen“

geschrieben und die er dann auf vielseitiges Ver-

langen, z. Tb. von Männern, „deren Unheil er

besonderes Gewicht beilegte“, in Buchform zu-

sainmengefasst bat. Er wollte einen Leitfaden

machen „für die zahlreichen Leser der Gedanken
und Erinnerungen, die dem erlauchten Geschichts-

schreiber nicht überall zu folgen vermögen, weil

ihnen die vorausgesetzte Kenntniss der histori-

schen Entwickelung fehlt“
;
ja er hofft sogar der

„grossen Masse der Leser“, die nicht in der
Lage seien, das Originalwerk zu erstehen (er

denkt dabei in erster Linie an die „Jünglinge
unserer Gymnasien und Hochschulen und an die

grosse Zahl junger Kaufleute, die sich nach der
Arbeit des Tages gern auch einmal an ernster

Lektüre erfreuen“) dasselbe ersetzen zu können.
Ich fürchte, dass seine Leser nach der Lektüre
seines Buches das Studium der Memoiren Bis-

marcks kaum mit grösserem Gewinn treiben

werden, als wenn sie sich gleich an das Original
selbst gemacht hätten. Denn sie werden in dem
Buche K.s kaum einen Gedanken finden, den sie

nicht sogleich sehr viel besser in Bismarcks
eigener Prägung lesen können. Das Buch bie-
tet, von ein paar neuen Aktenstücken abgesehen,
nichts weiter als Kapitel für Kapitel dürftige
Referate ihres Inhaltes, Umschreibungen der Ge-
danken und Erinnerungen Bismarcks in der
Sprache K.s, wobei natürlich alles Eigenartige
des wunderbaren Werkes verwischt werden, der
Spiritus verfliegen und nur das Phlegma bleiben
musste. Ein wirkliches Verständnis« für die Er-
zählungen und Reflexionen des grossen Politikers
kann aber nur derjenige verschaffen, der mit
selbständigem Unheil und durchdringender Kritik
die schriftstellerische und staatsmännischc Per-
sönlichkeit Bismarcks, wie sie in seinen Büchern
erscheint, in Zusammenhang bringt mit seiner
Zeit, und seine Stellung gegenüber Freunden
und Gegnern, allen Kräften und Ideen, mit denen
er ringen musste, zu erfassen bemüht ist — ein
Ziel, das freilich noch nicht erreicht, aber doch
schon hier und da angebahnt ist, am besten in
dein ausgezeichneten Essay, den Erich Mareks
soeben über die Bismarck -Littcratur des letzten
Jahres in der Deutschen Rundschau veröffentlicht
hat. Hierfür fehlt aber dem Vf., der blind-
gläubig jedes Wort seines Helden als ein Evan-
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gelium auffasst, das Organ. Er fordert Unter-

werfung nicht nur unter die Reflexionen, sondern

auch unter jedes historische Unheil, ja unter jede

Thntsaehc , die Bismarck berichtet. Wie seine

Orthodoxie bei sich selbst keinen Widerspruch

kennt, so duldet sie ihn auch nicht bei Andern;

doch erschlägt sie ihn nicht mit Gründen, son-

dern mit einem Aüti; c?a und allenfalls einem

Anathema gegen die Zweifler, deren Skrupel sie,

wie das dann zu sein pflegt, auf moralische Ver-

werflichkeiten, Skandalsucht, Hass und vater-

landslosc Gesinnung zurückfübrt. Sogar das

Kapitel über die spanische Kandidatur, über

dessen Ergänzungsbedürftigkeit man unter ruhi-

gen Leuten doch wohl kein Wort mehr zu

verlieren braucht, trägt für K. den Stempel un-

begrenzter Zuverlässigkeit. Wenn die Gegner

sagen, dass Bismarck jene Frage nur erfunden

habe, um die Franzosen zum Kriege zu reizen,

so ist das für ihn eine tausendmal widerlegte

I-dge, und es können nur Franzosen oder die

deutschen Franzosenfreunde unter den Sozial-

demokraten so etwas behaupten. Damit würde

also auch Lothar Bücher unter diese fallen

müssen, der, wie gar nicht zu verbergen ist,

seinem Freunde Busch es beim Wein mehrfach

anvertraut hat, dass „Gamaliel“ damit nur eine

Falle für „Badinguet“ habe aufsteilen wollen,

ja sogar das „Büschlein“ selbst, der cs jenem

mehr als einmal nacherzählt hat. Ich will

keineswegs behaupten, dass hierin des Räthsels

Lösung, über das nocl» viel zu sagen sein wird,

liegt; aber dass der Sendling des Kanzlers nach

Spanien ein Zeuge von einigem Gewicht ist,

lässt sich nun doch einmal nicht ableugnen.

Bücher, der Freund Bismarcks, der bei ihm

blieb auch in der Verbannung, der Vertrau-

teste seiner Gedanken, sein Beistand in der

Aufzeichnung seiner Memoiren, hat auf das

Stärkste geklagt über die Gedächtnisschwache

des greisen Fürsten und die Unzuverlässigkeit

seiner Diktate. Und kein Unbefangener kann

sich darüber täuschen; an hundert Stellen tritt

cs dem urteilsfähigen Leser entgegen, und es

wird noch auf lange hin Aufgabe der Kntr

sein, allen Irrthümcm nachzuspüren. Der He

deutung des eigenartigen Werkes wird dies kaum

Eintrag thun; wenn man sic nur nicht da suc t.

wo sie nicht zu finden ist. Es ist ein Spiege»

der die Persönlichkeit Bismarcks mit einer Kraft

und Klarheit reflektirt, wie nichts Anderes, was

von seiner Hand oder über ihn geschrieben ist,

ein Sclbstporträt, in dem jeder Satz, und il rr

thümer oft mehr noch als das was historisc 1 un

anfechtbar ist die Eigenart des Gewaltigen wie

dergeben; und man thut seiner von heroische

Leidenschaft getragenen Grösse nur Zwang -

wenn man nichts sein will, als ein Gcfo §
s,na

.

.

und ein Nachbeter seiner Worte. Das c c”

es, was man dem vorliegenden Buche *um

!
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würfe machen muss. Sein Vf. ist nicht ein Weg-
weiser, der den Gedanken und Erinnerungen sei-
nes grossen Gönners suchend und forschend zur
Seite oder voran gebt, sondern er hängt sich, um
einmal bismarckiscb zu reden, seinem Helden an
die Rockschösse und lässt sich von dem Gigan
ten über alle Klüfte und Tiefen, die dieser un
beirrt und raschen Kusses überschreitet

, hinter
drcmschleppen. Was soll uns jedoch ein Buch
das nur mit ein paar anderen Worten das ori-
ginale Werk wiederholt und in seiner ab-
schwächenden, verschwemmenden Manier aus dem
f euertrank eine Wassersuppe macht? Ich glaube
sogar die Studenten und die Gymnasiasten, an
me K. als an die Masse der Leser denkt, wer-
den in ihrem Selbstgefühl gekränkt sein, wenn
sie die Anmerkungen genicssen, die ihnen das Ver-
«andmss erleichtern sollen und dazu Erklärungen
geben wie z. B. „in nuce - in einer Nuss, d. i.

,

arz zu“mmcngedrängt‘ oder „tabula rasa =
a »gewischte Schreibtafel (reiner Tisch), vgl. Bücb-

Gen
;

Würte S ‘ 335«, oder „Vo.rc amitie« trup p|a|o„'que _ lbrc prcunt|3chaft is( 2U
platonisch (d. h. nicht zur Tbat bereit)« usw.

So beschrankt sich das Verdienst K.s auch
hei diesem Werke auf die Beibringung des neuenW, also diesmal nur weniger Dokumente!
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nach menschlichem Ermessen niemals mehr er-
ringen. Der überraschendste Szenenwechsel hat
sich vor unseren Augen erst jüngst vollzogen:
Lecil Rhodes, der unerbittliche, skrupellose
Gegner jedes deutschen Einflusses in Süd-Afrika,
wurde vom deutschen Kaiser empfangen und in
wohlwollendster Weise ausgezeichnet. Diese
eine I'hatsacbe spricht ganze Bände. Es ist
hier nicht der Ort, sie näher zu beleuchten; so
viel aber steht trotzdem für den Landeskundigen
fest, dass diese unerwartete Wendung der Dinge
noch keineswegs die Einleitung zu dem Schluss-
akt des Völkerdramas bildet, welchem wir Deut-
sche schmerzlich bewegt, aber mit verschränkten
Armen zusebauen müssen. Was ich vor mehr als
zehn Jahren in meinem Buche: „Süd-Afrika bis
zum Zambesi« als das vcrmuthlicbe Ziel der Um-
gestaltungen hinstellte, die Bildung der vereinigten
Staaten von Süd-Afrika, es ist erstaunlich schnell
vorgerückt, und heute tritt uns dies Zukunftsbild
bereits in fast greifbarer Nähe entgegen.

Wie sieh diese Staatenbildung unter die be-
stehenden einreihen, welche politische Karbe sic
tragen wird, das lässt sich zur Zeit auch nicht
mit annähernder Sicherheit Voraussagen. In
England ist man durchaus nicht im Zweifel, dass
Süd-Afrika nur eine britische Satrapie werden
dürfe, wie sie der Volksbeglücker Cecil Rbodes
zur Zeit in British -Bechuanaland und anderwärts
mit eiserner Kaust herzustcllcn bemüht ist. Wir
in Deutschland meinen dagegen, dass diese Rech-
nung der englischen Politik keineswegs so ganz
sicher ist und die Entwickelung der Dinge in

der Zukunft wohl noch manche Ueberraschung
zeitigen könnte.

!• rcilicb lässt sich nicht verkennen, dass bei
der Beurteilung dieser Verhältnisse unsere lieben
Landsleute häufig durch eine recht geringe Sach-
kenntnis» geleitet werden und in ihrem Urtbeil
nach der einen oder anderen Richtung extra-
vagiren. Daher ist es gewiss mit besonderer
Kreude zu begrüssen, dass ein so zuverlässiger

Verfasser wie Herr Seidel sich der Mühe unter-

zogen hat, das deutsche Volk über die politischen

und wirtschaftlichen Verhältnisse des heutigen

Transvaal näher zu unterrichten. Unverkennbar
geht durch die Ausführungen des Vf.s ein Zug
lebhafter Sympathie mit dem Lande, welches er

beschreibt, und es wird dadurch gerade den
deutschen Leser besonders angenehm berühren,

indem er allerdings auch gleichzeitig sieht, dass

sich Manches sehr erheblich anders verhält, als

er sich geträumt hat.

Dies gilt besonders von dem Charakter der

weissen Bewohner des Landes, der Boeren,

denen gegenüber der europäisch gebildete

Mensch zu häufig vergisst, was es heisst, fern

von aller Zivilisation im erbitterten Kampf ums

Dasein mit der Natur und den eingeborenen

wilden Stämmen aufzuwachsen. Die Besonder-
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heit solcher Einwirkungen erklärt zur Genüge
die Einfachheit der Sitten, Einengung des gei-

stigen Horizontes, Frömmigkeit des Denkens mit

Hinneigung zur Bigotterie, Zähigkeit und Aus-

dauer im Widerstande gegen feindliche Gewalten,

aber auch einen gewissen Hang zur Grausam-
keit, wie er uns in der Boerenbevölkerung ent-

gegentritt. In dem zeitigen Oberhaupt des

Landes, Oom Paul, den uns der Vf. trefflich

und eingehend schildert, tritt das skizzirte Cha-

rakterbild recht greifbar hervor. Auch die Be-

sonderheiten der anderen im Transvaal in Frage
kommenden Nationen, ihr Verhältnis zu einander

und ihre Einwirkung auf das Land wird in

treffender, unparteiischer Weise geschildert, so

dass keine Nation Grund hat sich zu beklagen.

Von der Entstehungsgeschichte des Landes aus-

gehend, lässt der Vf. die heutige Republik sich

gleichsam vor den Augen des Lesers bilden,

und hat dann über das heutige Transvaal mit

Bezug auf Handel und Gewerbe eingehende An-
gaben in fleissiger Arbeit zusammengetragen, die

weitere Schlüsse über die zukünftige Entwicke-
lung der Verhältnisse erlauben.

Eine prächtige Ausschmückung des Buches
mit 17 Vollbildern, 48 Textillustrationen und 6
Karten vermehrt die bemerkenswerthe Anschau-
lichkeit der Darstellung. Unter den sauber aus-
geführten Phototypien sind die auf die Ein-
geborenenbevölkerung und die Pflanzenwelt be-
züglichen vor allen Dingen als Schmuck des
Werkes zu bezeichnen. (Beiläufig möchte ich

dabei auf einen kleinen Irrthum aufmerksam
machen: der auf S. 210 dargestcllte Baum ist

keine Euphorbia, sondern nur ein sehr kräftig
entwickeltes Exemplar der Aloe dichotoma.)

Mit den meisten Angaben und Ausführungen
des Vf.s wird sich auch der Landeskundige
gewiss einverstanden erklären, und Herr S. hat
sich unstreitig durch seine mühevolle Arbeit ein
grosses Verdienst erworben; das Buch ist Jedem,
der sich über die Transvaal- Republik zu unter-
richten wünscht, dringend zu empfehlen.
®er^n - Gustav Fritsch.

Kunstwissenschaften.

Cornelius Gurlitt, Die deutsche Kunst des
neunzehnten Jahrhunderts. Ihre Ziele und
1 baten. Ilias neunzehnte Jahrhundert in Dcutsch-
ends EmwieklunR. Hgb. von Paul Schlenther.
üd H.] Berlin, Georg Bondi, 1899. XVI u. 701
S. 8 mit 40 Vollbildern. M, lo.

Der Titel des Buches giebt klar wieder,
der Vf. anstrebt : eine Schilderung der kiin .

nsci.cn Bestrebungen, keine Kunstgeschichte ,

Objekt,ven, d. h. bloss aufzählenden oder ,

subjektiven, d. h. willkürlich auswählenden S„Punkte aus. Dieses für die Erkenntniss
eisteslcbcns besonders wichtige Ziel hat

dank der Eigenart seiner Behandlung mit einer

Sicherheit getroffen, die alle Vorgänger weit

überholt. Denn er begnügt sich nicht damit, die

Ziele und Thaten der einzelnen Richtungen und

Künstler zu schildern, sondern zeigt, wie die Zeit

d. h. die Kritik sich zu diesen Bestrebungen

stellte. Dabei hält er mit dem eigenen, meist

sehr entschieden und deutlich gefassten Urtbdl

keineswegs zurück; da er sich der Bedingtheit

dieses Urthcils aber stets bewusst ist, so wahrt

er sich in vielen Fällen, wo Andere leicht übers

Ziel schicsscn, die Freiheit, gerecht zu bleiben.

Geniessen und verstehen will er, nicht richten

hat doch die wissenschaftliche Schönheitslehrc.

die Aesthetik, zu deutlich ihr Unvermögen be-

kundet, die Grundlagen für eine gerechte Bcur-

theilung der Kunstwerke in ihrer unendlichen

Verschiedenheit zu bieten. Die Kritik, die früher

in der Maske der Gelehrsamkeit die Künstler

herunterputzte, habe jetzt die Maske des

Künstlerthums angenommen, um die Menge der

Stumpfsinnigen herunterzuputzen. Geärgert hätten

die Kunstgelchrten die Künstler wohl genug, ge-

nützt aber hätten sie ihnen wenig.

Diese Freiheit seines Standpunkts betähigt

den Vf., den beiden Hauptrichtungen gegenüber,

die sich gewöhnlich unter den Namen des Rea-

lismus und des Idealismus befehden, möglichst

unbefangen gegenüberzustehen. Er, der die

„Künstler aus Eigenem“ (Böcklin, Klingcr,
r

l homaj

in einem besonderen Kapitel den übrigen gegen-

überstellt, der einmal sagt: „eine gut gernalte

Rübe ist ein grösseres Kunstwerk als eine

schlecht gemalte Himmelfahrt“, und ein ander-

mal: „das Ziel sei die Abstreifung der Herr-

schaft des Ideals; die Kunst wolle nicht mehr

Mittel sein zur Erreichung ihr fremder Zwecke,

sic wolle weder dem Vaterlande, noch der Sitt-

lichkeit, noch dem Glauben, noch endlich der

Schönheit dienen“, — dieser Verfechter der

modernen Kunst in ihrem verwegensten Sinne

tritt mit einer Wärme für das Lebensfähige in

den Werken von Carstens, Overbeck und Cor-

nelius ein, die uns jetzt nur sehr selten begeg-

net; und bei Gelegenheit von Schnorr tun

Carolsfelds früher Thätigkeit in Rom, da dieser

noch ganz Präraphaelit und Nazarener war,

spricht er mit Zuversicht die beherzigenswert e

Ansicht aus: „wenn die Triebe, die damals

(um 1820) so voU und schön ansetzten, hätten

ausreifen können, wenn nicht das von Rafael jon

Michelangelo entlehnte zeichnerische Pathos ü >' r

die zarten Sprösslinge mit erdrückender Gewat

hcreingeprasselt wäre, so wären wir v,c
f
ic

ein halbes Jahrhundert früher von der - *c

ahmerei und Stilbefangenheit losgekommen, war
.

€°

vielleicht wir statt der Engländer zu Führern w*

Neuland der Kunst geworden.“ Auch der Genre^

mnlcrei der sechziger bis achtziger Jahre suC

er dadurch gerecht zu werden, dass er artet enn ,

Digl
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sie sei volkstümlich gewesen, habe der -Menge
gefallen, „mag man das nun mit Springer als
ihre Tugend oder mit seinen Schülern als ihr
Laster ansehen*. Wenn er aber der ganzen
auf Nachahmung ausgehenden Richtung gegen
über, »eiche den grössten Theil unseres Jahr-
hunderts beherrscht hat, meint, es sei .zweifellos
eine Lücke in unsrer geschichtlichen Bildung, in
der Bildung unseres Gefühls für geschichtliche
Gerechtigkeit, dass wir uns noch nicht für das,
»as in der Absicht aul Nachahmung entstand,
begeistern können,“ — so schienst er doch wohl
übers Ziel hinaus.

An passender Stelle enthält das flott ge
schrieben* Buch eine Fülle anregender Sonder-
betraebtungen, so z. B. bei der Romantik über
tue Schäden des Restaurirens, bei Uhde über die
Hellmalerei und über die Notwendigkeit, den
chnstustypus stets wieder neu zu schaffen. Der
sdiönhcithcbe Idealismus sei der Religion nur
künstlich aufgedrängt worden; er sei griechischen
Ursprungs; die Kunst aber, die ihm nachstrebe,
so Stets mit dem Christentum in Zwiespalt ge-
kommen; daher sei es das Ziel aller jener Zeiten,
uc neue Kunst gebaren, gewesen, Christus aus

I vpischen, Idealen wieder für das Mensch-
liehe zu erobern.
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erkennt man immer deutlicher, dass

Kunst nur in Freiheit gedeiht, in einem „Leben
nach den seiner Natur angemessenen, ihr ge-
nehmen Bedingungen“ besteht; man hütet sich
daher mehr als früher, aus dem „Geist der Zeit“
heraus bindende Systeme aufzubauen, die doch
bald vernichtet werden würden.

Aus zahlreichen Stellen des Buches selbst
geht hervor, wie das Bestreben unserer Zeit
vornehmlich darauf ausgeht, den Unterschied
zwischen Kunst und Nichtkunst (sei es Technik,
Litteratur, Wissenschaft, Religion, Moral oder
was sonst) festzustellcn. Gewisse Merkmale des
Künstlerischen lassen sich aufführen: da es sich
dabei um ein Schaffen handelt, das immer nur
aus einer selbständig entwickelten Persönlichkeit
quellen kann, so ist „das Entscheidende auch in
der Kunst immer der Mensch und sein Werth“*
seine Fähigkeit, sieb gerade auf dem Gebiete
der Kunst zu bethätigen, hängt aber von be-
stimmten Eigenschaften, von der Sinnlichkeit
seines Auges, der Lebhaftigkeit seiner Einbil-
dungskraft, der Treue seines Gedächtnisses, der
Festigkeit seiner Hand, dem Sinn für Maassver-
hältnisse der Formen wie der Farben, und vie-
lem anderen ab. Nur ein in diesem Sinne echtes,
nicht naebgeahmtes Kunstwerk wird die Probe
bestehen, auf die cs der Vf. gestellt sehen will:

oh sich „sein Gehalt als so stark erweisen wird,
dass cs sich die Herzen wieder erzwingt, nach-
dem es aus einem veralteten ein altes gewor-
den ist“.

Dass in einer Geschichte der deutschen Kunst
die Zusammenhänge mit der Kunst der übrigen
Lander nur beiläufig erwähnt werden, ist ganz
erklärlich

;
dass aber auf den Ausdruck deutscher

Eigenart im Ganzen so wenig Gewicht gelegt
wird, fällt auf und mag die wichtigste Ausstellung
bilden, die an dem Buche zu machen ist. Wohl
führt der Vf. als Züge deutschen Wesens die
knorrige Natur (bei Cornelius), den männlichen
Ernst, die gründliche Tiefe, den beharrlichen

Willen (bei Rictschel), die Herzenseinfalt, seeli-

sche 'Liefe und Innigkeit der Beobachtung (bei

Schnorr) an; er bemerkt bei Carstens wie bei

Püppehnann, dass ihre Werke den Fremden un-

verständlich bleiben müssen; er hält die Derb-
heit für einen nothwendigen Bestandteil des

deutschen Humors: der Sinn für das eigenartig

Deutsche fehlt ihm also nicht im Geringsten.

Aber er macht solche Eigenschaft nicht zum
durchgehenden Maassstab seiner Beurteilung und

kann sich daher damit begnügen, Rethel, die

gewaltigste Künstlcrseelc unseres Jahrhunderts,

auf wenig mehr als zwei Seiten zu erledigen,

wenn er auch dessen „bizarrem, schwerlebendcn,

eigenwilligen“ Wesen vollauf gerecht wird. Bei

der Schilderung künstlerischer Eigenart schliesst

sich aber der persönlichen Bedingtheit solcher

Eigenart die von jener gar nicht zu trennende

nationale Bedingtheit unmittelber an.

Digitized by Google
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Dem Buche ist ein sehr ausführliches Register

beigegeben, worin ich nur einige, übrigens im

Text selbst nicht erwähnte Künstlernamen ver-

misse : für die frühere Zeit den jung verstorbenen

Landschafter Aug. Heinrich, der erst noch für

die Kunstgeschichte wird ausgegraben werden
müssen, und den Hamburger Oldach, für den

solches bereits Licbtwark besorgt hat. So be-

•schcidcn ihr Wirkungskreis war, verdienen sic

wegen der Gediegenheit ihrer Leistungen ein

dauerndes Andenken. Für die neuere Zeit die

Humoristen Busch und Oberländer, die wesentlich

dazu beigetragen haben, der deutschen Kunst
ihr eigentümliches Gepräge zu verleihen. End-
lich hätte auch der Vf. selbst aufgeführt werden
sollen, der vielfach Gelegenheit gehabt hat, auf

die F.ntwickelung der Kunsterkcnntniss unmittelbar

einzuwirken; in solchem Sinn habe ich die

folgenden Seiten vermerkt: 431, 476, 523, 561,
650, 660, 669.

Sehr interessant sind auch die kurzen Annalen
von 1800 bis 1899, in denen ich nur ein paar
Kleinigkeiten zu berichtigen finde: Overbeck ist

nicht erst 1814, sondern bereits 1813 zuin Ka-
tholizismus übergetreten; Schnorr kam 1846
(nicht erst 1848) nach Dresden; Klingcrs Schrift

über Malerei und Zeichnung erschien in erster
Auflage bereits 1S91 (nicht erst 1893). — Sonst
sind nur einige Angaben zu berichtigen, die sich,

wie das zu gehen pflegt, gerade auf das Nächst-
liegende, auf die Stadt beziehen, wo der Vf. selbst
lebt: (S. 1 12) Gerhard von Kügelgen, der seiner-
zeit berühmte Maler, ist nicht der Vf. der an-
ziehenden Lebenserinnerungen eines alten Mannes,
sondern diese hat Gerhards Sohn Wilhelm, der
gleichfalls Maler war, geschrieben; (S. 140) der
Vorname des in dankenswerther VVcise aufge-
nommenen, noch viel zu wenig bekannten Land-
schafters Kaspar David I* riedrich ist an der Haupt-
stelle leider verdruckt in K. Daniel, an anderen
Stellen aber, z. B. auf der wirkungsvollen Abbildung
seines Hünengrabes, freilich richtig wiedergegeben

;

(S. (»75) Schillings Gruppen von 1862 an der
Brühlschen Terrasse sind als Darstellungen der
Jahres- statt der Tageszeiten bezeichnet.

Die Auswahl der 40 Abbildungen ist sehr
eigenartig und belehrend.

Zum Schluss muss noch entschieden Einspru
erhoben werden gegen eine Art des Vorgehei
die auf S. 432 oben ihren Ausdruck find.
Dort wird gegen den im

J. 1894 verstorben
Robert Dohmc der Vorwurf erhoben, er hal
und zwar mit theilweiser Benutzung von Niedc
Schriften, die der Vf. ihm geliehen, das Geschl
gehabt, ihm mit einer (oder mehreren-) ähnlich
Arbeit, wie Gurlitts lange vorbereitete Geschieh
des Barockstils, zuvorzukommen. Ob eine odmobrere Arbeiten hier gemein. sind, i* nie
gan* klar da m den Vorwurf des Zuvorkomme,
lietbcb ohne Benutzung von Niederschriften, au

Fbe e.inbezogen ist. Sicher ist damit Dohmcs

1887 erschienene Geschichte der Deutschen Bau-

kunst gemeint. Ohne auf den Vorwurf selbst

einzugehen, ja selbst ohne die Frage zu berühren,

ob von einem Zuvorkommen mit einem ,ähn-

lichen Werk“ gesprochen werden kann, wenn

es sich gegenüber einer umfassenden Sonder-

arbeit, wie Gurlitts Geschichte des Barockstils

eine ist, um einen Abschnitt von nur 60 Seiten

in dem im Ganzen 430 Seiten enthaltenden

Dohmeschen Werk handelt, muss gefragt werden,

warum der Vf. nicht bei Dohmes Lebzeiten sein

gutes Recht sich zu verschaffen gesucht hat.

Ist er aber damals mit seiner Klage nicht ötTent-

lieh hervorgetreten, wozu er sieben Jahre Zeit

hatte, so hat er damit Verzicht geleistet auf die

W’ahrnehmung seiner Ansprüche. Jetzt kann der

Angcschuldigtc sich nicht mehr vertheidigen. So-

bald ein solches Verfahren für zulässig erklärt

wird, rcisst eine Unsicherheit ein, die nur zer-

rüttend wirken kann.

Dresden. VV. v. Seidlitz.

Notizen und Mittheilungen.

In Peking ist vor Kurzem die erste Universität

Chinas feierlich eröffnet worden. Sie zahlt bisher

381 Studirende.

Von dem hebräischen Originaltext d. Eccle-

sia Stic us haben sich in d. neuen Sammlg von Krag

menten aus Kairo im Britischen Museum 40 Verse auf

zwei Blättern und zwar Therle d. Kupp. 31, 36 u. 3/,

gefunden. Rev. G. Margoliouth hat sic trnnsskribirt und

übersetzt u. hofft, die Fragmente bald veröffentlichen zu

können.

Klaus Groth ist zum HO. Geburtstage d. Ehren

bürgerrecht von Heide, seinem Heimathsort, und von

Kiel verliehen worden.

Der Expedition von Führer, die in Indien Noch

grnbgn an d. Stätten vornimmt, an denen Buddha ge-

lebt u. gewirkt hat, ist es vor Kurzem gelungen, dt«

Asche Buddhas sowie uralte Inschriften aufzuünden.

die d. Uebcrlieferg bestätigen.

Die Academie des Sciences murales et politiques hat

dem Major Marchand d. Audift'redpreis von läOtMH-

für d. Durchqucrg Afrikas vom Atlant. Occan bis N*
Rothen Meere verliehen.

Auf eine Anfrage der bei d. Astronom, (icsell^h. in

St. Petersburg eingesetzten Kommission z-

Kalendcrrcform erklärten d. Ministerien >* ' eT *e

J
5

wege, d. Innern, d. Finanzen u. d. Aeusscrn sich dal m.

dass eine schleunige Reform wünschenswert!! sei.

Gelehrte Gesellschaften und Vereine.

Sitzgsber. d. Kgl. Preuss. Akad. d. Wiss. zu Berlin. \’

13. April. Ges&mmtsitzg. Vors. Sekr.: Hr. Wahlen.

Hr. Dümm ler überreichte den Jahresbericht uKr

die Monument« Gcrmaniae historica. — Wc
r̂

a
.

ihrem Mitgliede Hrn. Harnack zur Fortfuhr?

Arbeiten an der Geschichte der Akad. 1<M> . •'*
1

willigt. — Die phil.-hist. Kl. hat bewilligt:

Wilhelm Kroll in Breslau zur Herausgabe der om

*) SondcrabdrQckc auch der in Jen buzaag*
v„n

schiCficncn Mtuhetlungen sind vom l. Jan. iBW a» -u
vertop*

0150 und i M. (mehr al» : Bogen stark : M) “

buchhandiung von G. Reimer zu beziehen.

L LJ
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tani in Piatonis Rem publicam des Proclus 1000 Mark*
Hm. Dr. Max Reich in Berlin zur Sammlung und Ver-
zeichnung handschriftl. Erasmus- Briefe 1800 Mark- Hrn
Rlblwtliekar Dr. Georg Steinhausen in Jena zur
Drucklegung des 2 (Schluss-) Hundes seines Werkes
.Deutsche irtvatbriefe des Mittelalters

- 400 Mark.
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D" Tr'^riolog.e generale ou Theorie generalede la ccrtitude. Paris, Alcan. Fr. 6.

Regel, E Eiserner Bestand. Das Nothwendigste aus
d. frnnzos. Syntax in Beispielen zur Repetition. 2. Aull
Epz., Langkammer. Geb. M. 0,80.
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°.
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>,'f
aak da Cos,a - d- holla nd. Christ u.Dichter aus Israel [Schollen d. Institut, ludaicum. 26 L

Lpz., Hmrichs. M. 0,6C>.

Uhl, W.. [). Kaiser im Liede. Königsb., Gräfe &
ünzer. M. 1.

Vidari. G., Rosmini e Spencer. Mailand, Hoepli. L. 4.
*

Demnächst erscheinende Werke.
Aus dem Gebiete der

Theologie. Acta Apostolorum groecc et latine
sccundum antkjuissimos testes eJ. A. Hilgenfeld. Bri
Georg Reimer. M. 9. — Bloh bäum, E., Christus rc-
dtvivus d. i. Wie d. Stifter uns. Relig. sein religiöses
System dem heutig, geistig. Entwicklgsstande der ge-
bildet. Welt entsprechend darstellen würde. I: Die Vor-
aussetzgn aller Wissenschaften. Bri., Schwetsehkc. M. 3.

Philologie. Hiller von Gaertrfngen, F., Thera.
Untersuchgn, Vermessen u. Ausgrabgn i. d. J. 1895yV8.
Bd. I. Bri., Georg Reimer. Text u. Mappe zusammen
M. 180.

Geographie. Ratzel, Fr., Anthropogeographie. I.

Th.: Grdzügc d. Anwendg d. Erdkdc auf d. Gesell.
2. Aull. Stttg., Engelhorn. M. 14.

Rechts• h. SlaatswisseMsch. Marcus, J., Privat-
testament u. Xothtestamcnt nach d. BGB. f. d. dtsche
Reich. Etwa 8 Bog. Bri.. Louis Marcus. M. 2. —
Schmidt, Br., Zur [.ehre vom Gewohnheitsrecht. Lpz.,
Duncker & Humblot. Etwa M. 1,20.

Kuttstwissensch, Kroker, E., D. Ayrerische Silhou-

ettensammlg. E. Festgabe z. Goethes 150. Geburtstage.
Lpz., Dieterich. Etwa M. 15.

Zeitschriftenschau.

Theologie und Religionswissenschaft

Theolog. Sind. u. Kritiken. 1899, 3. C. Stcucr-
nagel, D. jehovisl. Bericht üb. d. Bundesschluss am
Sinai. — Herrn- Schultz, D. Ordo salutis in d. Dog-

matik. — H. Occhent, Zur Auslcgg d. Stelle Job.

19, 35.

Theolog. Studien (Utrecht). 17,2. F. E. Dauban-
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ton, Het voortbcstaan van hot mcnschclijk gestocht. VI.

— J. K. Slotcmaker Je Bruino, Ben nicuw bock over

den N. T.ischcn tijd.

Revue des Sciences ecclesiasliques. Fevritr. H.

Goujon, La consdence psychoiog. de 1'animal. III. —
Kr. Marie* Bonaventu re, Apercu historique sur

l’Ordre des Freres Mineurs pour servir u l'intcltigcncc

de ln Constitution .Felicitate quadam* du 4 Octobre

J897. II. — Fevr. Mars. G. Toby, La bcnediction de

Juda. — Fevr. A. Tachy, Un dernier mot sur les

urdinations nnglicanes. — Th. Leuridnn. Eglisc de

France pendant la Revolut. fram;. — L. Salcmbicr,
Un eveque d'autrcfois. — Mars. G. Cussac, M. Emery
et le pouvoir civil. V, — A. Pillct, De Sancto Thoma
omnium scholarum christianarum patrono. — A. Sagary,
Des homelics attribuccs a samt Eloi. — X., L'imitntion

de N.-S. J.-C.

Revue internal, de Theologie. Avril— Juin. I. v.

Docllingcr, Lcttres inedites u M. le prof. Michaud

(1 er aout 1867 — SO sept. 1874). — J. J. van Thiel,
I). Giiltigk. d. Bischofsweihen in d. altkathol. Kirche v.

Utrecht. — J. Langen, D. unmittelbaren Nachfolger

Innocenz’ III.; D. Dominicaners Ptolomäus von Lucca
„Neue Kirchengesch."; Nochmals d. Schule d. Hicrotheus.
— E. Michaud, Le pape St. Gclase et 1c Monophy-
sismc eucharistique

;
Quelques sophismes thcologiques.

I. — A. Chrctien. Etudes sur le mouvement neotho-
miste: 1. Leon XIII et Thomas d'Aquin. — A. Nairnc,
Lancelot Andrewes. — J. Richterich. I/nncien-catholi*

cismc juge par un pasteur Protestant (Paul Vcrdcil, Es-

quissc d’une etude sur le mouvement vieuxcalholique
dans les pays de languc allemande). — Dunlop Moore,
Janscnism and Calvinism compared. — Kcnninck,
Calvin sur la Reprobatiori. — J. J. Lias, Lawlessness
in the Church of Engld. — *M

, Protestant. Acusscrgn
üb. d. hl. Abendmahl.

Philosophie und Pädagogik.

Kantsludien. III, 4. E. König, D. Unterscheidg
von reiner u. angewandt. Mathemat. bei Kant. — Van
der Wvck. Kant in Holland. I. Du Marchic van'Voort-
huysens Kant. — VV. B. Watcrman, The Ethics of
Kant's Lcctures on the Philosophical Thcory of Religion.— R. Wein mann , Wundt üb. naiven u. kritisch. Rea-
lismus. — F. Sommcrlad. Mainlanders Kuntkritik.

Mind. April. F. H. Bradley, Somc Rcmarks on
Memory and Inference. — B. Bosanquct, Social Auto-
matism and the Imitation Thcory. — G. E. Moore.
The Nature of Judgment. — W. R. Scott, James Ar
buckle and his Relation to the Molcsworth-Shaftesburv-
School. Mary Whiton Calkins, Time as related
to Causality and to Space.

Ztschr. /. d. cvgl. Relig. - Unterr. X. 1. Marx
KonHrmaL u. höh. Schule. II. — Sättig, Was kann d
Relig.-Untcrr. in höh. Schulen thun, um die aus ihnei
hervorgehendc dtschc Jugend gcg. d. Finllüsse wider
Christi, u. glaubcnsfcindl. Richtgn zu festigen? — Arend
Was lässt sich aus Luthers Art u. Anweisgn f. d. Er
klarg im Relig.-Unterr. uns. höh. Schulen lernen? -
bhrig, Katechese üb. d. 7 Kreuzesworte in V. — Vor
hrodt. Zum „infallibelen Luther“. — 2. Köster, De
Hohenzollerr» u. and. dtsch. Fürsten Pilgerreisen im hl
Lande im M. A. — Tcichmann, D. Reform d. gegen
wart. kontmnationspraxis. - Ehlers, I). Reform i
Konnrm.tionshdtg. - Vollen, [), Gesell, d. Rehe
Lnterr. auf d. Gyran. u. leitgcmdssc Forderen.

7„.
Z
\v^a'/'

d' Ua,trr- F'l. 3. K. Land mannZur u icdercnveckg d. dtsch. Heldensage im 1«. Jh -

mit d Partikcl .nt iss“ zusammen
gesetzte Ztwortcr. — J. Bernhardt, Anlaut, fr - n
M c's'j \

Fn,z “ Oliver Goldsmith. -

zu J
W
i
n ’ E- Pal,n,,die - - K. Prahl, In l.eipzig war cn Mand. r

Philologie und Lltteraturgeschichte.

Journal asiatique. Janvier- Fcvrier. H. Dcren-

bourg, Näbiga Dho byani inedit d’aprcs le ms. arabc

65 de la collect. Schefer. — F. Nau, Le traite «ir

l'astrolnbe plan de Severe Subokt, ccrit au VII* siede

d'apres des sources grccques ct public pour la premicrc

fois d’aprcs un ms. de Berlin. — Caudcl, l.cs pre-

mieres invasions arabcs dans l’Afrique du Nord (21 —
10O II. 651-718 J.-C.).

Hermes. 34, 2. W. Herneus, Zur Kritik u. Er-

klarg d. Serviusscholicn. — H. Willrich, Wer lies*

König l*hilipp v. Mnked. ermorden?; Krateros u. d.

Grabherr d. Alexandersarkophags von Sidon; Alaboada

u. Rom z. Zt d. I. Krieges gcg- Mittaradates. — B. Keil.

Zur thessal. Sotairosin schrift. — U. v. Wilamowitx-

Moellendorff, Lcscfrüchtc. — A. Rohm, Zu Hipparcii

u. Eratosthcncs, — G. Bus oll. Plutarchs Nikias u. Hu-

listos. — C. de Boor, Zu Johannes Antiochcnus. -

F. Blass, E. Curiosum aus Oxyrhynchos. — A. Jahn,

Michael Psellos üb. Platons Phaidros. — G. Kaibel,

Sophron Frgm. 166.

Geschichte.

Hisior. Ztschr. N. F. 46,3. H. Onckcn. Scbast

Franck als Historiker. — H. Glagau. General Lafayette

u. d. Sturz d. Monarchie in Frankr. (Schl).

Mitthlgn d. Instituts f. osterr. Gesekickls/orsehg.

20, 1. W. Sicket, D. Kaiserwahl Karls J. Gr. — A.

Bachmann. Beitr. z. Böhmens Gesch. u. Gesell. 'Quellen.

— J. Lechner, E. unbeachtetes Register Kg. Frtcdr.

IV. 1440/42. — A. Levinson, Thomas Ebendorfers

.Liber pontilicum*. — F. Tadra, Zur Lcbensgcsch.

Johanns v. Gelnhausen. Registrators d. Kanzlei Kais. Karls

IV. — F. Meneik, D. rclig. Testament K. Ferdinands

I. — A. Mud rieh, D. Einfiihrg d. Gregorian. Kalenders

in Salzburg.

Württemh. Vierteljahrsh. /. Landesgesek

.

N. F.

VIII, 1. 2. K. Bohnenberger, Rom. Ortsbezcw'hßgn

n Siiddtschld. insbes. in Wikttemb. — v. Stalin, Bcitf-

i. Gesch. d. 30jähr. Krieges: Nochtr. zu d. achwed. u.

«aiscrl. Schenkgn in Bezug auf Theilc d. heut. Kgr.

Württcmb. u. an Glieder zu demselben gehör MmjMij-

Württemb. Kriegsschäd. im 30jähr. Kriege; Zum lo <

1 Hzgs Magnus v. Württ. in d Schlacht bei WunpJefl

am 26. IV./6. V. 1622; Schwab.-württcmb. Bczichgn »

Wallenstein. - E. Krüger, D. Ursprg d. Haus«

Württemberg. - V. Ernst, E. kaisert. Werbg. d- tr

ueuerg d. Schwab. Bundes betr. 1552.

Revue dhist. diplomat. 13,2. Itarral-Monlferrat-

5on Excellence le Protocole. — Slathouver, Ln «

pour la formation d’un Fürstenbund en 1728. —
Laigue, Un petit-fils de Louis XIV. — A. Lc • • •

LTn effort de lu France contra le commerce hola

- Mac Swincy de Mnshannglass, La mMM

«

Mgr Tina» cn Portugal (1691/2). — Coqucl e *

sage de t’hist. de HoUande. L’obbe de la ViUc, mim*

ln Ppnni’o it la llnvn

Geographie, Länder- und Völkerkunde.

Geograph. Ztschr. V, I. J. >1 merker. D.

lachen von Spaniens Niedergang. *
^

smisch-geotog. Tiefsee-Forschg. — Hans . ey

tscher d. Kiliinandjaro.

Globus. LXXV, 16. G. Conrau, Ldchenft^-

bei d. Banyang am oberen Calabar
^ n Be-

xlkamerun. — D. Azoren. — Frieden ei,-^

% wcibl. Gefangener durch d. Indianer ‘

l - Br. K.lr,tor, D. engl.-frzö».

3. I»W. - F. W. Neger. D. Vernichte - k
n

inwälder d. gemässigt. Südamerikas. • •
•
rf

archüolog. Expedit, d. Dr. Klemenz naci

^

Revue de (icographic. Avril. d c B*>
(

la eHaine du CaueSse. - I*. Iboa, Les droit. «
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France au Siam (suite). - C. N. Tricoche, Fcuillcls
du Journal d'un flaneur cn Ameriquc. — 0. Regel-
spcrgcr, Le mouvemcnt geographique. — F. Grenord
ln missionnaire hollandais ct sa famtlle au Tibet.
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from Ulpsic- - Autobiographvof a Child (concl.). — George Borrow. — Romance u>

i

öf'Äd
N'Va<,a Si,Ver B°°m - ~ A "iMory

BiMiothequc uuivers. et Revue .misse. Avril. A.v euglaire, Larrnee franjaise en I HVI. Le haut com-mandement. -A.Cl.rdon, La chassc h “homm™
I ,.

0
i'.
clcrs

.

fran <a« et de'tectivcs anglais. — L. Leger
I

Miiktew.cz en Suisse (Kn). - Lilcttc de Loes, Un
Un^HvIr r

“ P"' ChandoIin. - M. Delines,
|

une id v Ile franco russe cn 1814. IV.

I nw/;°T'ö
rtndV ie rAcad- ,ics l'BripHo«* <t

Beiles - Lettres. Novcmbre - Decembre. H. Walion
I Notice histor. sur la vie et les travaux de Thomas I.ouis-
Marie Eugene de Roaiere. membre de l'Acad. — Dicu-
lafoy, La slatuaire polychrome cn Espagne. — Gbaige, De l'originc commune des comtes d'Auvcntno
de la Premiere dynastie et de ccux de Rouerguc Tou-
louse, a propos de la formation du territoirc Je la vi-comtc de Carlat.

Revue des deux tnondts. 15 Avril P. Ja net
frJ

Philosophie de Pierre Leroux. [. La critique de
I hclectismc. — de Gabriac, Voyngc de la duchesse
de Guiche en France en 1801. — G. d’Avonel Le
mccanisme de la vie moderne. — E. Lamy, U Franc«

f,
u

_
.'“"t. v- Lra causes de declin. — E.-M. deVugüe, I.CS morts qui parlent (tin).

La Civillä catlolica. 1171. Per l'anno cinquanlc-
simo dclln »Clv. catt.*. — La psicologia dell' imagina
zione secondo l'Aquinate. — Bonifacio VIII cd un co-
lehre commentatore di Dante. — L’edizionc Bcrlinesc de'
Padri Greci de'primi tro secoli. Gli scritti d'Origene. —
II protettorato francese in Terra Santa secondo la
.Rassegna Nazionalc“.

Oswald Mutze in T.

'

iandm™h
«tote ausgehende, q,!"

I 'a"dern r™ntdcr Welt.
1

Ü,M_\ jq.
n Stu£*tsunternehmungcn. Pr.

J F^'
8'.'ier ^nwart. Pr. 0,60 M.
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Das Kriegsjahr 1809
.

j

XaCh älteren und neueren Quellen
hearbeitet von

August von Larisch,
KsL Sächs. Hufruth.

Anzeigen.

Carl Clausen’s Hofbuchhandlung
früher

H. Loescher’s Hofbuchh.
in T urin.

Soeben erschienen:

U. Vllh«.

La Psicologia cootemporanea.

Gr. 8Q. Fr, 14.

Soeben erschienen:

Jesaja XL—LXVI
Hebräischer Text,

ausgegeben von

Dr. J. H. Gunning.
8*. Brosch. M. 3.

Rotterdam.
J.

M. Bredee,
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Soeben erschienen:

ß ibliothek

Eine Sammlung der bedeutendsten pädagogischen Schriften

älterer und nenercr Zeit.

Hgb. von Friedrich Mann. —1
~

36. Band:

Adolf Diesterweg,

Darstellung seines Lebens und seiner Lehre
von

Dr. E. von Sallwürk,
(Äh. Hofrath.

I. Kd. vm u. 498 S. M. 3, SO, eleg. geh. M. 4,50.

IST VoUatändly in # Bänden,

Hermann Beyer Ä Mölme»
Langensalza. —

Soeben erschien:

Bismarck als Redner.
Eine Studie

von

Chr. Rogge,
MarincsUtlünspfarrcr in Kiel.

2 Bog. brosch. M. 0,50.

Kiel. H. Eckardt, Verlagsbuchhandlung.

Ist die öffentliche Aufforderung ««•

v»x«<- zum Streik strafbar?

Zur Auslegung des § 1 10 R.-Str.-G.-B.

Von
Dr. jur. Wilh. Rossmann.

tflT 8°. 6 Bog. M. 1,50.

Corpus NummorumHungariae.

Von Ladislaus Rethy,

Mllgt d. Ungar. Akod. d. Wissensch.

I Bd. I. Zeitalter der Könige aus dem Ärpid-

hause.

um- Heft l : 18 Tafeln. "M
I

Münzen aus 1000-1307 (387 Abbildung«).

M. 10.

Budapest. Verlagsburea,

d. Ungar. Akademie d. Wiss.

(A. Tlrlnger).

Die Vorgeschichte * * *

* * * von Mecklenburg

Für oder Wider

die Berufung in Strafsachen?
Von Dr. Herrn. OrtlofF,

Landgerichte- Rath a. D.

Gr. 8". 6 Bog. M. 1,20.

München. J. Schweitzer Verlag (Arthur Sellicr).

von Dr. R. Beltz.

Zugleich Heft 1 der Mecklenburgischen Ge-

schichte in Einzeldarstellungen.

Mit 285 Illustrat. der Stein-, Fasen- uni

Bronzezeit.

>>» M. 6. €«*•

Berlin. Wilhelm

Das Reichsgesetz
, über die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit vom 17. Mai

erläutert von

Emil Dorner,
Geh. Obcrrcgicrungsrath im Gr. bad. Justizministerium.

Bruschirt M. 12, gebunden M. 14. _

Ai mp
Karlsruhe. J. Lang’s Verlagsbuchhan

.

—
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furt a. M.)

1 Fath, Wegweiser zur Deutschen Lite-
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Dr, Ernst Martin, Strassburg.)
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1

(Ord. Univ.-Prof. Dr. Ferdinand
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Christ. (Aord. Univ.-Prof. Dr. Wil-
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gische Frankenreich (Ord. Univ.-
Prof. Dr. Georg Kaufmann, Bros- ;
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Waller Lenel. Strassburg.)

Loserth, Huldigungsstreit nachdem
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Gustav Wolf, Kreiburg i. B.)

f Briefwechsel zwischen Sachs
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Idce dcs Reiches Gol

«eL VerJi

,

rkTb*
ChÜdern

’ W 'e das Keich

Heiden SUchT
k '1Cbl,ng ,n dcn Weltreichen

** * .S, er Ver*eb<a»- Kap- 8-12,
-Ltsunklammer“ des 7. Kap mit dem

I. '1‘heil zusammengehalten, beschreiben, wie Israel

das Reich Gottes, die Weltherrschaft, auf ewig
empfangt und zwar in der höchsten Drangsal

I
unter dem Druck des Antiochus IV. B. hat mit

:

dieser Schrift nichts Gutes gebracht. Abgesehen
von seiner antediluvianiseben Darstcllungsweise

(Mischung von Ewald und Hengstenberg), einer

erklecklichen Selbstgefälligkeit und seinem mon-

strösen Stil (S. 50 ein Satz von fast einer Seite)

liegt der Hauptfehler in der Methode: B. legt

ein statt aus. Er bat auch kein Gefühl für das

geschichtlich .Mögliche. Der erste Theil des

Buches Daniel würde nach der von ihm an-

genommenen Grundidee von einem Gedanken

ausgehn (Verwirklichung des Gottesreiches im

heidnischen Weltreich), den jeder Israelit als

eine Absurdität belächelt, ja verabscheut haben
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würde. Der Prophet hätte nicht nötJiig gehabt,

die Undurchführbarkeit dieser Idee mit Aufwand

von viel Phantasie und einem grossen Wunder-

apparat zu beweisen. Ganz unmöglich sind auch

die B.sehen Annahmen über die Zahlenberccb-

nungen des Daniel. Er verschmäht die einzig

annehmbare Aufstellung einer succcssivcn Ent-

stehung des Buches, die hier alle Räthscl löst,

ignorirt z. B. auch Götting. Gel. Anz. 1895,

S. 599, wo ich Cornills Auffassung in der an-

gedeuteten Richtung zu ergänzen versucht habe.

Königsberg i. Pr. Fr. Gicsebrecbt.

Lex Mosaica oder das mosaische Gesetz
und die neuere Kritik. Eine Sammlung; apolo-

getischer Aufsatz«. Aus dem Englischen von Th.
A. Fischer. Gütersloh, C. Bertelsmann, 1898.

VII u. 508 S. 8®. M. 9.

Das Buch enthält 13 Aufsätze apologetischen

Inhalts nebst einer Einleitung und einer ab-

schliessenden Zusammenfassung, welche je von
einem andern „namhaften englischen Gelehrten

und Theologen" herrühren, sich aber zu einem
Ganzen, einem ausführlichen Handbuch der Apolo-
getik, Zusammenschlüssen sollen. Dass die Viel-

heit der Vff. der Erreichung einer wirklichen Ein-

heitlichkeit im Wege stand, ist selbstverständlich;

z. B. bekämpft der Vf. von Nr. 1 (Saycc, Orien-
talist in Oxford, dessen Name wohl die „Wissen-
schaftlichkeit“ des Ganzen verbürgen sollte) aus-

führlich die Annahme, dass Israel zur Zeit Moses
ein rohes Nomadenvolk gewesen sei, während
der Vf. von Nr. 2 die Vereinbarkeit des Ge-
setzes mit der Zeit Moses u. A. gerade auch
dadurch zu beweisen sucht, dass er zeigt, wie
das Gesetz den Bedürfnissen „eines rohen Volkes“
angepasst ist (S. 29). Doch das will ich nicht
besonders betonen; denn es thut dem Werth des
Ganzen nicht den geringsten Abbruch. Dieser
steht nämlich auf einem so tiefen Niveau, dass
er kaum noch herabgemindert werden kann; er
erreicht nicht einmal den Werth der Leistungen
eines Green, Ad. Zahn, Kupprecht usw. Man
kann dem Ganzen (nicht jedem einzelnen Auf-
satz) nur das Prädikat einer höchst oberfläch-
lichen Leistung geben. Die Kritik gründet sich
auf zahlreiche Beobachtungen solcher Thatsachen,
die die Abfassung des gesammten Gesetzes durch
einen einzigen Schriftsteller ausschliesscn

, ferner
darauf, dass die Beschaffenheit des Gesetzes
seJbst die Entstehung in nachmosaischer und
z * Tn. in nachexilischer Zeit erkennen lässt,
sow^ dass zahlreiche Stellen der geschichtlichen
Bücher und namentlich auch der prophetischen
Schriften die Existenz des sogenannten Priester-
codex in der vorexilischen Zeit als unmöglich
ersehe,„cn lassen. Aber auf alles das wird mit
keinem Wort angegangen! Statt dessen wird in

1 zunächst «1er Kritik ihre „Hauptstütze“ ent-
zogen: die Aegypter und Babylonier hatten zu

Moses Zeit eine hochentwickelte Litteratur, die

Kananiter hatten, wie die TclI-d-Amarnabriefc

zeigen (wo denn?), eine in assyrischer Sprache

und Schrift verfasste Litteratur, Bibliotheken und

Schulen, und selbst durch die Wüste zogen nach

Ausweis der Inschriften literarisch hochgebildete

arabische Händler; also konnte auch Moses

schreiben. Die Abhandlungen Nr. 2 und 3 be-

schäftigen sich dann tnit dem levitischen Gesetz

(P) und dem Deuteronomium: sic zeigen eine

Beschaffenheit, wie sie bei mosaischen Werken

erwartet werden kann. Z. B. der Priestercodex

erklärt sich vollkommen aus der Mischung ägyp-

tischer und arabischer Ideen, wie sie für einen

Mann charakteristisch sein muss, der in Aegypten

und in Midian gelebt hat; so giebt es wie in

Aegypten einen Priesterstand, dem es obliegt

zu opfern, und wie bei den Arabern werden

reine und unreine Tbicre unterschieden! Und

dann heisst es weiter (S. 32): „Es sei denn,

dass man ganz bestimmte Verordnungen als ana-

chronistisch nachwiese, liegt kein Grund vor,

dem levitischen Gesetzbuch mosaischen Ursprung

abzusprechen. Solche Anachronismen lassen sich

aber nicht beweisen.“ Damit Punktum! Kein

Wort darüber, dass man solche Anachronismen

nacbgcwicscn zu haben wenigstens behauptet!

Die folgenden Aufsätze (Nr. 4— 13) gehen nun

die einzelnen Perioden der Geschichte Israels

und ihre Litteraturcrzcugnisse der Reihe nach

durch und beweisen in jedem einzelnen Falle,

dass sie die Existenz des ganzen Gesetzes vor-

aussetzen. Hier sind die Ausführungen der ein-

zelnen Vff. natürlich je nach deren Eigenart un<3

Wissenschaftlichkeit sehr verschieden. Während

z. B. der Vf. von Nr. 7 („Die Zeiten Davids

und Salomos“) seine Aufgabe in der Weise zu

lösen sucht, dass er aus dem Gesampitcharaktcr

«ler Zeit den Schluss zieht, es müsse eine lange

religiöse Erziehung Israels vorausgegangen sein,

wie sie nur durch den Pentateuch bewirkt sein

könne (eine in mancher Beziehung ganz gute, w

der letzten Schlussfolgerung aber doch verfehlte

Beweisführung!), begnügen andere sich damit,

aus einzelnen Ausdrücken die Bekanntschatt m.t

dem Pentateuch zu erweisen, wie der Vf- vu°

Nr. 10. der aus Am. 5, 21 auf Bekanntschaft out

Gen. 8, 21 Lev. 26, 31 (rnr.) schliesst! Ah

wahrhaft naiv aber darf man wohl Ausführungen

wie die des Vf.s von Nr. 4 bezeichnen, der fol-

genden schönen Beweis führt: Das Buch Josua

setzt in seiner vorliegenden Form die

unseres Pentateuch voraus. Dies Zeugnis

aber volle Beweiskraft, denn das Buch J
usllJ

durch die Archäologie als durchaus zu\erassig

erwiesen. Die meisten der in ihm crw
f
10

vielen Städte hat cs nämlich wirklich S L2C
c”'

wie die in Karnak gefundene Liste der ' on

^

mosis III. eroberten Städte Palästinas usw •

ganz besonders der Umstand beweisen,
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Lachisdi und Jericho zum Theil wieder ausge-
graben sind.

Man möge es dem Ref. nicht verübeln, wenn
er an der Lektüre der deutschen Ucbersetzung
vollauf genug batte, und wenn er seine Zeit nicht
auch noch durch einen Vergleich derselben mit
dem noch etwas ausführlicheren (vgl. S. V u. VI)
englischen Original vergeuden wollte. Doch er-
weckt cs für die Arbeit des Uebersetzcrs nicht
gerade ein günstiges Vorurtbeil, wenn man in
Menge monströse Satzbildungen liest, wie fol-
gende: ».Die Zahl der Tage, in der die Kund-
schafter das Land Kanaan erforschten, wird bei
P als ein Tag für ein Jahr, in „denen sic ihre
Verschuldung büssen sollen, vierzig Jahre, und
ihr rane werdet, was es sei, wenn ich die Hand
abjiehc,“ d. h. die Nichterfüllung meines Gelüb-
de. der Errettung.*“ Auf einen bedenklichen
. angcl an den für die Uebersetzung nöthigen
Kenntnissen lässt es schliesscn, wenn Horeb als
Undesname behandelt wird (S. 296; „i„ Horcb .
»nach Horeb“), wenn S. 123 von „Egl.ms Knecht-
K-haft (statt von der Knechtung durch Eglon)* Rcde ist, wenn es S. 261 beisst: „Die Che-

im »er en von keinem der reformirenden
omge zu den Nchustan gerechnet“ (wohl für

»dem N. gl«ch gerechnet“, vgl. 2. Kön. 18, 4),

Kr(™m™Th
da

c u
SCpher haÜaschar (Buch des

HommenJ+beständtg als „Buch Jasher“ erscheint

Halle a. S. Carl Steuernagel
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M.

J h' Ambr- B"rthl ,897 - Hl u. 79 S 8“.

für

J“CBCdeU,Ung dcr afrika"i«hen Kirche

K v «b:r'
em
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CklUng d<:r »bendländischen

^ 'Sl ' dest<) ”’ellr ba‘ «ch

den Trümm
^ Berufsarbcitcr dieser
V."*W Herrlichkeit

sdehen um
d
u“

rCh ’St schon '^nches ge-

den dunkeln Frdth T
Bcziehung Licht in£***- zu bringen. Und deshalb

gäbe um S(J

B“traR zur Lösung dieser Auf-

“ ™t soviel l-’lei^fnd^n
5 ETiSS SCi ”’ Wenn

»urdc vrir h; i
•

Umsicht unternommen

Fall ist ^ ” .‘V? Studien Fi«*« der

l-chen des afrikan”
8!,^"^6 ’ das wir vo" dem

beruht auf dcm V
C B,scllofs Vigilius wissen,

!itel
N'otitia Drm

CrIe 'CbniSS
’ Welches unter dem

<•* Wiener <L ?
C 'a™m et civitatum Africae^ ViClUr Vita ^e.

ibtnach
gehönT v v^ 2“^ anKehä”g' ist.

Provinz
hyzacen-

'E
i

IUS ZU den Bischöfen der

von Hunerich
am *• Pebr- «»4 an

Re
%i™»gesuräch <i u“

Kartbag° veranstalteten

«K't oachw’^r' We
!
ches «in Ge-

vcrhängnissvollen
v*

' ''C e Luholisdie Bischöfe
J,,, d» Notitia

I
j
rSarnml,m

2 waU erfahren wir
' 'oder mcht, sodass auch die

Ueberliefcrung von der Verbannung des Vigilius
nach Konstantinopel, wie F. mit Recht bemerkt
nur mit V orsicht aufzunehmen ist. Die mit dem
Namen dieses Bischofs verbundenen Schriften
von welchen bisher Chifflet die vollständigste
Ausgabe veranstaltet bat (abgedruckt in Mignes
Patrol. lat. t. 62) bieten eine Reihe interessanter
Probleme dar, deren vollständige Lösung aber
erst auf Grund einer neuen kritischen Ausgabe
der Schriften möglich sein wird. Als zweifellos
echt anzusehen sind zunächst nur die 5 Bücher
gegen den Eutyches und der Dialog gegen die
Arianer, Sabcllianer und Photinianer. In letzt-
genannter Schrift, bei der überzeugend gegen
Chifflet nachgewiesen wird, dass die längere
der beiden vorhandenen Passungen als die ur-
sprüngliche anzusehen ist, sind noch zwei in
früherer Zeit von demselben Verfasser erschie-
nene Schriften genannt, von denen die eine gegen
den Bischof Palladius, die andere gegen den
Diakon Maribadus gerichtet war. Beide Schriften
wurden bisher noch nicht nachgewiesen. Da
wir einen einflussreichen Günstling des Hunerich
mit dem Namen Mariuadus kennen, der gleich-
falls Diakon war, so liegt freilich die Versuchung
nahe, diesen mit jenem Maribadus zu identifiziren.
Eine andere Krage aber ist, ob wir in der von
Sichardt unter dem Namen des Spaniers Idacius
Clarus herausgegebenen Schrift gegen den Arianer
Varimadus die vermisste Schrift besitzen. F.
möchte diese am liebsten dem Idacius Clarus zu-
sprechen. Einen Beitrag zu dieser Frage, den
der Vf. nicht berücksichtigt hat, liefert noch die
bei Morcelli (Africa christiana III 1 48) zum Jahre
441 gebrachte Nachricht, wozu der Anlang der
Praefatio bei Mignc S. 351 Nr. 357 zu verglei-
chen ist, nach welcher schon einer der unter
Geiserich vertriebenen afrikanischen Kleriker aus
Neapel eine Schrift gegen den arianischen Diakon
Varimadus gerichtet hatte. — Ein besonderes
Interesse bieten schliesslich die 12 Bücher de
trinitatc, welchen der Vf. unter Berücksichtigung
der vorhandenen ältesten Handschriften und unter
Hinweis auf die verschiedenen kürzeren und
längeren Fassungen, von denen jedenfalls die

Bücher 9— 12 abzutreunen sind, eine eingehende
Untersuchung gewidmet hat. Da diese Bücher
mit dem Namen des Athanasius in Verbindung

gebracht worden sind, so kommt ihnen eine be-

sondere Bedeutung zu. F.s Studien bilden eine

gediegene Vorarbeit zu einer Monographie über

Vigilius, der unter den afrikanischen Bischöfen

des 5. Jh.s eine hervorragende Stelle einnimint.

Cunow a. d. Str. A. Schwarze.

Philosophie.

Richard v. Schubert -Soldern, Heber den

Begriff der allgemeinen Bildung. Antrittsvor*

lesung, gehalten an der Universität Leipzig. Leipzig,

Hermann Haockc, 1896. 16 S. gr. 8°. M. 0,40.
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Prof. Dr. Durcn in Karlsruhe ist z. Ehrenmitglied d.

Hellen. Polytechn. Gesellsch. ernannt worden. — Der

u. Prof. f. dtschc Philol. aus d. Univ. Graz, Regierungs-

rath Dr. A. E. Schönbach hat die Bcrufg an d. dtschc

Univ. Prag als Nachfolger d. Hofrathcs Kelle abgclehnt.

— Dem Direktorial -Assistenten an d. Kgl. Skulpturcn-

Sainralung (Albertinum) zu Dresden, Dr. Paul Herr-

mann. ist zu seinem bisherigen Amte dasjenige des

Bibliothekars an der kgl. Kunst-Akademie daselbst über-

tragen worden.
Todesfälle.

Die Philantropin u. Schriftstellerin Marie Espe-

ranec v. Schwartz, bekannt unt. d. Pseudonym Elpis

Meie na, am 20. April, im 81. J. in Ermatingen i. d.

Schw. — Der Prof. a. d. Düsseldorf. Kunstakad., Her-

mann Wisliccnus, d. Schöpfer der Gemälde im

(ioslarer Kaiserhause, am 25. April, im 74. J., in Goslar;

der fr. Prof. f. Landwirthsch. nn d. Univ. Rostock, Dr.

Graf Arminius zur Lippe -Wcissenfcld, am 25.

April, im 75. J., auf s. Gut Überschönfeld b. Bunzlau;

der o. Univ. -Prof. d. Gcsch. Dr. Anatol Lcwickf,

am 25. April, im 59 J., in Krakau.

Universitätsschriften.

A. Rektoratsrede.

Kirsch, J. P., Ueb. d. Christi. Epigraphik u. ihre Be-

deute f- d- kirchgeschichtl. Forschg. Freiburg (Schweiz).

37 S.

B. Habilitationsschrift.

Cartellieri, A., Philipp August u. Graf Philipp v.

Flandern 1180—97. Heidelb. 97 S.

C. Inauguraldissertationen.

Aus dem Gebiete der

Theologie. Rocholl, E., Plotin u. d. Christen!!». Jena.

29 S.

Philosophie. Medicus, Fr., Kants transsccndentalc

Acsthetik u. d. nichteuklid. Geometrie. Jena, t Bl.,

40 u. 2 S. — Wielenga, B., Spinozas „Cogitata Meta-

phvsica“. Heidelb. 59 S.

Philologie. Audouin, E., De Plaulinis anapaestis.

Paris. XII u. 83 S. — Jäger, J.
f
Zur Kritik v. Amyots

Ucbcrsetzg d. Moralia Plutarchs. Heidelb. 107 S.

Weissbrodt, E., De r et l consonantium latinarum mutua

ratione praecipue e glossariis latinis illustranda. Jena.

47 S. — Buttenwieser, Ellen Ul., Stud. üb. d. Vcr-

fasscrsch. d. Andreas. Hcidelb. H<> S. — Boschulte,

L., Zur Charakteristik d. Poesie Matthisons, insbes. über

ihr Verhältn. z. Poesie Höltys u. Klopstocks. Jena. 31

u. 1 S. — Kontz, A., De llcnrico Bevlc, sive Stendhal,

litterarum gcrmanic. judicc. Besan<;on. 83 S.

Geschichte. Hohenemser, P.
,

Kritik d. Quellen zur

Schlacht b. Hochkirch. Heidelb. 74 S.

Staats- n. Soziahvisscnsck. Claassen, W., D. Agrar-

politik Zürichs im Ztalter d. Reformat. Jena. XII, 92

u. 2 S. — Goldschmidt, S., D. Landarbeiter in d. Pro-

vinz Sachsen sowie d. Herzogthüm. Braunschw. u. An-

halt. Hcidelb. 56 S.

Neu erschienene Werke,
vom 26. April bis 3. Mai in der Rcdaklion cingeliefcrt.

Adjarian, H., Etüde sur la languc Laze. [S.-A.

aus d. Memoires de la Soc. de linguistique de Paris,

t. X.) Paris, Bouillon. Fr. 8.

Andler, Ch., Le prince de Bismarck. Paris, Ballais.

Fr. 3,50.

Bau mann, ().. D. Insel Pemba u. ihre kleinen Nach-

barinseln. [Wisscnsch. VerölTcntlichgn d. Ver. f. Erd-

kdc zu Lpz. III, 3.1 Lpz. ,
Dunckcr & Humblot,

M. 0,80.

Braun, F., Ueb. physikal. Forschgsart. Strassb.,

Heitz. M. 0,80.

Brown, R., Researches into the Origin of the pri-

mitive constellations of the Greeks, Phoenioians and

Babvloninns. Lond., Williams & Norgatc. Geb.

Sh. *10. 0 d. ,,
BuCavtiv« Xpovtxa, hgb. v. W. G. Wasiljewski u.

B. Regel. VI, 1 . 2. St. Petersburg u. Lpz., K. L. Ricker

Komm. Jahrg. M. 12,50.

Cartellieri, A., Phil. 11 Aug. Kg v. Frkr. 2. Buch.

Lpz., Friedr. Meyer. M. 5.

Driesch, H., D. Lokalisation morphogenet. Vor-

gange. Lpz., W. Engelmann. M. 2,40.

Du Cause de Nazclle, Memoires du temps de

Louis XIV. p. p. E. Daudet. Paris, Pion. Fr. 3,50.

Ermisch, H.. Erläutergn z. histor.- statist. Grund-

karte f. Dtschld im Maassstab 1 : 100000 (Kgr. Sachsen).

Lpz., Druck v. Teubner.

Ewart, Felicie. Goethes Vater. Hamburg. Voss.

M 2.

Felix, L., D. Einfl. v. Staat u. Recht auf d. Ent-

wicklg d. Eigenth. 11,1. IF.ntwicklgsgesch. d. Eigcnth.

IV, 2, I.) Lpz.. Dunckcr & Humblot. M. 15.

Fredericq, P., La questions des indulgcnces dans

les Pays-Bas au commenccmcnt du XVI c siede. (S.-A.

aus d. Bulletins de l'Acad. roy. de Belgique. 3« s., t.

XXXVII, 2 C
p.l Brüssel, Druck v. Hayez.

Goedcke, K., Grdriss d. Gesch. d. dtsch. ^*?htg.

2. Aull, fortgef. v. E. Goetze. 20. H. Dresd., Lhlcr-

mann. M. 4,20.

Gossart, E., Quelle pari de responsabilitc doit-on

attribucr ä Philippe II dans Pexecution des comtcs

d'Egmont et de Hornes? [S.-A. aus d. Bu 1. de lAcad.

Roy de Belgique 1899, no. 3.] Brussel, Druck v.

H
Grivcau, M.. Les Feux et les Eaux. [I.cs livres

d’or de la Science. 11.1 Paris, C. Reinwald. I r. •

Hcsseling, D. C.. Het Afrikaansch. Bydragc tot de

Gcschiedcnis der nederlandschc taal in Zuid - Afrika.

Leiden. Boekhandol cn Drukkcnj. voorheen L. J. Brill.

Hdck F D. verändernde Einfluss d. Menschen aul d.

Pflanzenwelt Norddtschlds. [Virchows Sammlg gemcinv.

wissenseh. Vorträge. 314.) Hamburg, A.-G. (vorm.

Richter) M. 0,60.

Horton-Smith, L„ The establishmcnt and extcnsion

of the Law of Thurneyscn and Havct. (S.-A. aus the

American Journal of Philology.) Cambridge, Macmfllan

and Bowes. „ . ....

Kleist, H. v. . Prinz Friedrich von Homburg. Km.

Ausg. von E. Wolff. Minden, Bruns. M. 1,20.

Knott, H., Dtschld im 19. Jh. Braunschw., Sattler.

\U
ob°cll, Louise v., Kg. Ludw. II. u. Fürst Bismarck

i J 1870. Lpz.. Dunckcr & Humblot. M- i»4U.

' Krückmann, I’.. D. Entfremdg zw. Recht u. \o!k.

Lpz.. Dieterich (Theodor Weicher). M.

Lüdemann, H., D. Vorherrschaft d. Geistes. Re«,

philos. u. erkenntnisstheoret. Apenjus. Brl., Elchblatt.

M
Marbe, K., Naturphilosoph. Untersuchgn z. Wahr-

-aas»äs samuar».
nai. Privat- u. Strafrechts. Lpz., Dunckcr & Humblot.

M
|'lrenne, H., La Hanse flamande de Londres. [S. A.

aus d Bulletins de l'Acad. roy. de Belgique. 3« «ne,

t XXXVII 2' p.. no. 1.] Brüssel, Druck v. Hayez.

Poälane. J. de la, Le Colossc aus pieds dargile.TÄ—^usf
rÄunde,

W
^Tn StoÄ The Roman Ti

451. New York, Longmans, Green & Co. Geb. s.

Shakespeare Anthology, The. A. D. Dj9-— H|| 9.

Ed. bv F,. Arber. Lond., Henry Frowde. Geb. Sh. .,

6 d.
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Smith, W. R., D. Relig. d. Semiten, übs. v. R. Stube.

2. Lief. Freiburg i. B., Mohr (Siebeck). M. 1.

Tcnnyson, A., Poctiea! Works, l.ond., Macmillan.
Geb. Sh. 3. 6 d.

Triepcl. H., Völkerrecht u. Landesrecht. Lpz.,

Hirschfeld. M. 14.

Ulrich, O., Chorles de Villera. S. Leben u. s. Schrif-

ten. Lp*., Dieterich (Theodor Weicher). M. 2.

Untersuchgn üb. d. Lage d. Ilausiergowerbe» in

Dtschld. IV. [Schriften d. Vcr. f. Sozialpolitik. 80.]

Lp/.., Duncker & Humblot. M. 10,20.

Untersuchgn üb. d. Lage d. Hausiergewerbes in

Ocsterr. [Schriften d. V
f

er. f. Sozialpolitik. 82.] Ebda.
M. 9,60.

Watzingcr, C., De vasculis pictis Tarcntinis capita

sclecta. Bonn. Inaug.- Dissert Dunnstadt, Druck v.

Georg Otto.

Wirth. A.. Gcsch. Sibiriens u. d. Mandschurei.
Bonn, Gcorgi. M. 3.

Wittstock, A., Erziehgsaufgabcn in uns. Zeit.

[Virchows Summ lg gemeinv. wissenseh. Vorträge. 313.]

Hamburg, A.-G. (vorm. Richter). M. 0,75.

Demnächst erscheinende Werke.
Aus dem Gebiete der

Philosophie. Biedermann, K., Zeit» u. Lebens-
fragen aus d. Gebiete d. Moral. 9 Bog. Brsl., Schle-

sische Ycrlagsnnstalt. M. 1,50. — Rappaporl, S.,

Spinoza u. Schopenhauer. Etwa 10 Bog. Brl.. Gaertncr
(Heyfelder).

Geschichte, l'fülf, 0., Bischof von Kettcler (1811
—77). I. Bd. Etwa 27 Bog. Mainz, Kirchhcim. Etwa
M. 6. — Kein th ater, P., Bilder aus preuss. Gymn.-
Städten. Etwa 12 Bog. Brl., Gaertncr (Heyfelder). —
Rembcrt, K., D. Wiedertäufer int Hzgth. Jülich. Etwa
40 Bog. Ebda. — Schweizer, P„ D. Wallensteinfrage
in d. Gesch. u. im Drama. Etwa 22 Bog. Zürich, Facsi
& Beer. AL 7.

Rechtswissenschaft. Delius, 11., D. Auslicfcrgsrccht.
Etwa 8 Bog. Hannov., Hclwing. M. 2,80.

Zeitschriftenschau.

Theologie und Religionswissenschaft.

Protestant. Monatsk. III, 4. P. W. Schmiedel,
I). neuest. Ansichten üb. d. llrsprg d. Abendmahls. —
W. Brückner, D. Berichte üb. d. Auferstehg Jesu
Christi (Schl.). — A. Hasenclever, D. Christus Michel-
angelos in S. Maria sopra Minerva in Rom.

D. Katholik. April. J. Stiglmayr, Zu Joh. 2, 4.
— A. Franz, Beitr. z. Gcsch. d. Messe im dtsch. M.-A.
(Forts.) — A. Weber, Zur Streitfrage üb. Dürers reli-

giös. öekenntn. — p. Falk, I). Mainzer Bibcldruckc.— A. Fischer-Colbrie, D. Problem der Kultur.

Revue ule Theologie et de Philosophie. Mors. J.

Raccaud, SoufTrance et pcchc. — G. Frommei, La
morale chrctienne de M. J. Öovon. II. — E. Jaccard,
Paul Raboulet (1655— 1710). La preface de Samuel
Ibn 1 ibbon aux „Huit chapitres- de Mai'monide. Trad.
p. J. Wolff. — G. Linder, Principe qui a preside ix

l'ordonnance de l’evangilc selon sainl Jean.

Annotes de Pkilos. chretienne. Avril. L. Crousle,
Lcs egarements du bon sens public ä propos de „1’AlYaire“.

A. de Marge ric, Stoicismc et christinnismc, I.
—

J. Soury
, Le sens des couleurs dans la scric organique.

h» E. 1 houverez, La vie de Dcscnrtcs d'aprüs
Baillet (suite). • A. Goix, Le sumaturel et la Science:
Lc miracle. III.

Unterrichtswesen.

Xeue Blatt. aus Süddeutschst f. Erzickg n. L'nterr.
-X. 2. G. Schlenker, Kleine Buchstaben aus einem
grossen Buch — od. d. Welt im Wassertropfen. —

Reu sch. Gdkn üb. Zweck u. Ziel in d. Gcsch. d.

Mcnschh. — G. Kozle. D. pädagog. Anschauungsprinzip

Pestalozzis im Zusammenhang mit s. padagog. Entwick-

lungsgang.

Ztschr. f. d. österr. Gymn. 50, 4. L. Burger-
stein, Beitr. z. Schulhygiene. II. — Littcrar. Anzeigen.

— A. Hüfler, Zur Reform d. philosoph. Propädeutik.

Revue inlcrnai. de Fenseignemenl. M. Courent,
Notes sur l’enseign. de la langue chinoisc. — Dhuet,
Une Höh. Töchterschule ä Hanovrc. — P. Regnaud,
L’oeuvre de Bcrgaignc. — Bonct-Mauvy, L'Univ. de
Chicago. — Facultc de Mcdecine Catholique et fran^aisc

de Bevrouth. — Delvaillc, Lc travail cn province. —
Chabot, Pour le baccaloureat. — Un cours de numis-

matique au College des Sciences sociales. — M. Faure,
Lc budgot de l'lnstruct. publique pour 1899. — E.

Bourgeois et Border. Lc problcmc de l’educat. sc-

condaire.

Philologie und Lltteraturgeschichte.

The Journal of the R. Asiatin Society of Great
Briiain and Jretand. April. G. U. Pope, Extracts

from the Tamil „Purra- porul Vej)bä-Mälai* and the

„Purrn-nänQrru. — Mills. The Initiative of the Avcstn.
— B. U. Baden -Po well, Notes on the Origin of the

‘Lunar’ and ‘Solar’ Aryan Tribcs, and on the ‘Rajput’

Clans. — J. F. Hewitt, The Prc-Aryan Communal
Village in India and Europe. — E. J. Rapson, The
Coinagc of the Mahaksatrapas and Ksatrapes of Surü-

*tra and Malüvn (Western Ksalrapcs). — E. G. Browne,
Yet more Light on .Umar-i-Khayyäm. — S. H. Ray,
Torres Strait Langunges. — C. Bendall, Pfili Mss. in

Nepal. — A. A. Macdonell. Buddhist Sculpturcs from
Takht-I- BahäT. — P. Horn, Pcrsian Ms. nitributed to

Fakhru’ddin RäzT. — T. Bloch, The Peppe Inscription.

— T. W. Rhys Davids, The Gosinga Kharosthi Ms.

;

Early Commerce between India and Babylon. — H.
Bayncs, The Thcory of Soul and the Initiative of the

Avcsta.

D. neuer. Sprachen. VII, 1. W. Victor, Theorie
u. Praxis in d. neuer. Philol. — J. Ziehen, 1). fran/.ös.

Präparationsheft in d. Oberklassen (nach d. Frankfurter

Lehrplan).

Geographie, Länder- und Völkerkunde.

Globus. LXXV, 17. Halbfass, D. Steinhuder

Meer. — Middlebrooks Photographien aus d. Leben d.

Zulukoffern. — R. Bach, D. Indianer Kanadas im
llcbergangc zu sesshaften Staatsbürgern. — P. Born,
D. sprachlichen Verhältn. in d. Schweiz. — A. Loren-
zen. D. Sicdelgaverhältn. Norwegens.

Staats- und Rechtswissenschaft.

Dtsehe Ztschr. f. Kirchenrecht. IX, 1. E. Fricd-
berg, Frz. K. P. Hinschius t- — S. Keller, Unter-

suchgn üb. d. Indiccs Sacri Palatii Latcrancnsis. — W.
Diehl, D. allen hessisch. Dclmilorialordngn u. d. Dc-
rinitorium d. Obergrafsch. — E. Nitze, Zwei Streit-

fragen. — Niedner, Zur Frage nach d. Schicksal d.

Patronats bei Grundstückstheilgn.

Arch. /. kathol. Kirchenrecht. 79, 2. N. Hilling,
Gegcnw. u. Einfl. d. Geistlichen u. Laien auf d. Diö»

zesansynode vornehml. in Nordwcstdtschld. — R. Stievc,
Gallikanism. im dtsch. Reichsld. Els.-Lothr. — St-Schi-
wietz, D. ägypt. Mönchth. im 4. Jh. — K. Holder,
E. Traktat d. Propstes Peter Schncuwly (f 1597) in

Freiburg (Schw.) üb. d. Verhältn. von Kirche u. Staat

Ztschr. /. Socialwissensch. 1899 , 4. G. Adler,
IJrchristenth. u. Kommunism. — E. V’. Zenker, D.

organ. Methode in d. Soziologie. — T. S. Cree, D.

kollektive Arbeitsvertrag. — W. Kley, D. Ursachen d.

Erwcrbsunfahigk. noch d. dtsch. Invalidität»* u. Altcrs-

versichergsgcsctz.

The Law Quarterly Review. April. W. C. Gully,

Digitized by Google
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Lord Hcrschcll. — M., Lord Justicc Chitty. — F. A.
!

Bosanquet, The Law Merchant and Transferable

Debenlures. — R- J. R. G offin, Submarine C'ables in
|

Time of War. — A. H. F. Lefroy, The Common-

wealth of Australin Bill. — E. C, C. Firth, Mortgagees

and Trade Ki.xturcs. — W. C. Petheram. English

Judgcs and Hindu Law. — Fr. Evans, Winding-up.
j— Th. Barclay, Revision powers of the Court of
I

Cassation.
Allgemeines. -

Anzeiger d. Akad. d. Wiss. in Krakau. März,
j

J. Baudouin de Courtenay, Heb. d. Brief d. Czaren ;

Demetrius an d. Fapst Clemens VIII. vom 24. April 16U4.
|

BdL z. Münch. Altg. Zig. Nr. 86. J. Thilo,

Von d. flüssig. Luft. — 86/87. P. Holzhausen,
LittcraL u. Stimmgsbilder aus d. ersten Koalitionskric-

gen. V. — 87. E. Holzner, U. v. Wilamowitz-

Mocllendorfs L'ebersetzgn griech. Tragödien. — 88/89.

V. Flamin i, Giosue Carducci. — 88. Frz. Doflein,

Aus Westindien u. Nordamerika. VI. — 89. G. v.

Mayr, D. dtsche Landwirthsch. u. d. Herufsstatistik v.

1895. — 90. A. Thürlings. E. neuaufgefund. Mozart-
|

sches Duett zur „ Zauberflöte“ ? — Sterblichk.- u. Ge-

sundh.-Verhdltn. währ. d. Wintermonate Dez. 1898, Jan.
;

u. Fcbr. 1899. — 91. L. Brentano, Sozialpolit.

Klopfrechterei. — A. Weese. D. klass. Kunst. —
Habcrer, D. neueste wissenschaftl. Expedit, durch

Formosa (Thaiwan) u. d. Bcsteigg d. Mount Morrison.

Silzgsber. d. k. b. Akad. d. Wiss. zu München.

Philos.-philol. u. histor. Kl. 1898, II, 3. N. Weck- i

lein, Beitr. z. Kritik d. Euripides. — E. Frh. v.

Ocfelc, Briefe von u. an Konr. Peutinger. — H. Kig-

gauer, D. Münzen Friedrichs mit d. leeren Tasche,

Grafen v. Tirol. — W. v. Hertz, Aristoteles bei d. I

Parsen. — S. Riezler, Bayern u. Krankt, währ. d.

Waffenstillstands v. 1647. — H. Simonsfcld, Ucb. d.

später. Heirathsprojckte Kais. Friedr. 11.

The Alhcttaeum. April 22. R. H. Hutton*« Rcli-

gious and Scientific Essays. — A new Hist, of Scot-

land. — The English at Toulon in 1793. — A short

Hist of the Saracens. — Sleeping and Waking. Ste-

venson’s Davos-Platz Booklets. — New Light on Juoius.

— The Place of Morocco in Fiction. — The Catalogucs

of Bodlcian Mss. — The Internat. Congress of the

Press at Rome.

Revue crilique. 33, 13. J. Rocafort, L'education

morale au Lvccc. — A. Furtwängler, Neuere Häl-

sch ungen v. Antiken. — H. Jüttner. De Polemonra

rhetoris vita, operibus. arte. — J. Dcstree et h. \an-

dervcldc, Le socialismc en Belgique. — Lettre de

M. A. Lichtenbergcr. — Lettre de M. R. Rosieres.

— Lettre de M. L. Anglivicl ä M. R. Rosieres.

14. P. Audigicr, Hist, d*Auvergne. — G. Heinrich,

Ancienne bibliotheque hongroisc. — Journal, Correspond,

et Papiers d’Abbert Molnar, p. p. L. Dezsi. — M. de

Belleval, Francois II. - A. Le Breton, Le Roman au

18e siede. — G. Deschampc, Morivaux. A. Filon,

De Dumas ä Rostend. — Publications of the Amenc.

Acad. of polit. and social Science. I—XIV.

Nuova Anlologia. 16 Aprile. E. De Amicis,

Simpatia. - L. Luzzatti. W. E. Gadatone.

Luchino dal Verme, Lo Gzar Nicola II in estremo

Oriente. — B. Odescalchi, Ricordi di un antico «ports

man. III. — G. Ncgri, II nuovo libro di Anatolc France.

+ t f .
Lo stato e 1c socictü nellc cassc di previ-

denza ferroviaric. — V., L’ltalia in China. M.

Ferraris, 11 risveglio della speculazione.

Anzeigen.

Verlag von Oswald Mutze in Leipzig.

Dr. F. WoIIiij , Uebcr die neuesten auf Landerwerb

und Kolonisation in den Ländern fremder Welt-

theile ausgehenden Staatsunternehmungen. Pr.

0,40 M.

—
, Irrwege der Gegenwart. Pr. 0,60 M.

—
, Freisinnige Betrachtungen über die neue Militär- i

Organisation. Pr. 0,40 M.

Carl Clausen’s Hofbuchhandlung
früher

H. Loescher’s Hofbuchh.
in Turin.

Soeben erschienen:

O. Villa,

La Psicologia contemporanea.

Das Kriegsjahr 1809.

Nach älteren und neueren Quellen

bearbeitet von

August von Larisch,
Kgl. Sachs. Hufrath.

riv Broch. M. 3 . _ .

Kützschcnbroda. Ed. A. Trapp.

U *

Gr. 8». Kr. 14.

! Sueben erschienen

:

Jesaja XL—LXVI
Hebräischer Text,

ausgegeben von

Dr. J. H. Gunning.

8* Brosch. M. 3.

i
Rotterdam. J- »• Bred'C ‘ -

Das Reichsgesetz
über die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit vom 17. Mai 1898

erläutert von

Karlsruhe,

Emil Dorner,
Geh. oberrcgierungsralh im Gr. bad. Justizministerium

ir Broschirt M. 12,
gebunden M. 14 .

”=
Dunacn —
J.

Lang’3 Verlagsbuchhandlung.
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'Ctxbcn crfrfirinl:

itleltgescbicbte.
Unter B-iilarbrit uon brrißig rr|tcn i'.uß}itlcljvttn

lltransdnietitn mm Dr. Ballt 7 . ßrlllinlt.

SKil SM Meuten unh 171 Infein in (farlxnbrncf ,
öoljictaim null fifymtg.

8 iPiinbf in fialblrbrr flrfcunbrn ju je 10 Warf aber 10 biolrtjicrtf {mlUbaiibr ju if 4 Warf.

IHf neuen Wri'utjt^punltc. bie btit ^evausflebo; tiub feine iKUatbetut geleitet haben, finb: 1 1 bic Gin

bcuelnma her (ftiiivuflttitgbgefdNdite brr gefaulten 2>icnjd)f)cit in t><n u» wrorbritenben £toff, 1' bte

ctiiuo-«icp<jrabhii(bc Anordnung nach ^iMfcrtreijeit, 3i bic ^^rriicftldniauitci fccr Chemie in ibrer

lU’idiulillidxn fflebcutuna uttb 4) bk Sbuicmtug iriicub wtlibee 3fteri»iNaKiial>e$, wie man
ioldieu biolwr jur ‘•Beantwortung bet unmcthpbifd)cn fragen Stfanun? unb SBohut:' atuulegcu pflegte.

Xtn rrftm Stanb iur ttuiitfit. tl ro|ptftf graiie bunt) jebe Surfjljaubluug.

Berlag br« BibltDörnpIrifriien Snßitufa in Ieipjip unb IPien.

Ist die öffentliche Aufforderung ««
»>x<« zum Streik strafbar?

Zur Auslegung des § 110 R.-Str.-G.-B.

Von

Dr. jur. Wilh. Rossmann.

MT 8°. 6 Bog. M. 1,50.

Für oder Wider

die Berufung in Strafsachen?

Vun Dr. Herrn. Ortloff,
LunJgcrichts - Rath n. D.

Gr. 8“. 6 Bog. M. 1,20.

München. J. Schweitzer Verlag (Arthur Sellier).

Corpus NummorumHungariae.

Von Ladislaus Rethy,
Mitgl. d. Ungar. Akad. d. Wisscnsch.

Bd. I. Zeitalter der Könige aus dem Arpad-

hause.

m

r

Heft 1: 18 Tafeln. TM
Münzen aus 1000— 1307 (387 Abbildungen).

M. 10.

Budapest. Verlagsbureau

d. Ungar. Akademie d. Wiss.

(A. Tiringer).

Soeben erschienen:

ßibliothek pädagogischer

Eine Sammlung der bedeutendsten pädagogischen Schriften

älterer und neuerer Zeit.

— Hgb. von Friedrich Mann. —
36. Band:

Adolf Diesterweg,

Darstellung seines Lebens und seiner Lehre
von

Dr. E. von Sallwürk,
Oeh. Hofrath.

1. Bd. VIII u. 498 S. M. 3,50, cleg. gcb. M. 4,50.

MT Vvtiintdndiy in <7 Händen. ~9m

Langensalza. lleriniimi Beyer A Soli m .

\ erantwortücher Redakteur : l)r. Paul Hinncberg, Berlin. Verlag: Wilhelm Hertz (Bcssersche Buchhandlung),
Berlin W. 9, Linkstrassc 33*34. — Druck von E. Buchbinder in Neu-Ruppin.
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Berlin, 20. Mai 1899.

DEUTSCHE LiTTERÄTURZETTDHG
begründet von Professor Dr. Max Roedlger,

herausgegeben

von

Dr. PAUL HINNEBERG.
Verlag von Wilhelm Hertz (Resscrsche Buchhandlung),

Berlin W. 9, Linkslr. 33/34.

. . ,
. _ . .

Abonnementspreis
Erscheint jeden Sonnabend

vierteljährlich 7 Mark,
im Umfange von 2—3 Bogen. _____ -

Prr,reaTjnrdnCn7Ummcr n Pt~-' IweniW die i gerr.Ucae'pcläreilc 30 PtTbe. Wiederholungen und grosseren Anacigen Kab.il.

tsssr
^ge^g.

INHALT:
TMelogi* und RellQlonawlssenschafl.

Cheyne, Jewish rcligious life alter

the exile. (Ord. Univ.-Prof. Dr. thcol.

W. Brandt, Amsterdam.)

Ilcrnoulli, Das Konzil von Niciia.

(Cymn.- Oberlehrer Dr. Paul Koet-

schau. Jena.)

Wiegand, Das Homiliarium Karls
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T. K. Cheyne, Jewish religious life aftcr the

exilc. [ American Lectures on the Historv of Religions.

3J scries, 1897—1898.] New York and London, G.

P. Putnam's Sons, 1898. XIII u. 270 S. 8®. Sh. 6.

Die „Amerikanischen Vorlesungen über Rc-

ügionsgcschichte“ gehen aus von denjenigen

wissenschaftlichen Instituten der Union, die sich

an den Kosten betheiligen und je einen Vertreter

in das Leitungscomite ernennen; jeder Cyklus

muss in den verschiedenen Städten, wo jene

Anstalten ihren Sitz haben, vorgetragen werden.

So hat Dr. Cheyne (canon of Rochester, ausser-

dem Professor der biblischen Exegese an der

Universität Oxford) an neun Orten in dem Strich

Boston -Baltimore die sechs Vorträge gehalten,

deren Ausgabe in Buchform ich hiermit anzcige.

Es ist darin die Geschichte der Gründung der

jüdischen Gemeinde kurz geschildert, des weiteren

aber ausschliesslich das religiöse Leben, speziell

die Frömmigkeit und ihre Ideale, nach den pa-

liistinensiseben Urkunden vom Exil bis zu der

Wende unserer Zeitrechnung. Somit bleibt das

griechische Judenthum ausser Betracht und hegt

der Stoff gerade in dem Felde, auf welchem Ch.

durch eine Reihe von Werken und Studien (auf-

gezählt auf S. VH und S. 5) seine Meisterschaft

bewiesen hat. Jetzt breitet er gleichsam die

Ernte jener Arbeit vor Zuhörern und Lesern aus.

Dass der Vf. nicht ohne Selbstbewusstsein

auf sein kritisches Können hinweist, ist sein gutes

Recht. Seine literarische Chronologie, deren

Zusammenstellung hinter dem mhalt.verxe.chnm.

unserm Gedächtniss zu statten kommt, ist in den

meisten Punkten sehr bestimmt, und getrosten

Muthcs bietet er uns manchen wuchtigen Text

in einer von der wohlbekannten Fassung stark

abweichenden Gestalt. Ch. hat el"

Empfinden für das, was in den Gedankenkreis

eines Autors hineinpasst, wodurch auch seine

kühnsten Konjekturen als berechtigt erscheinen.
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— Umsichtig ist sein Urtheil über die komplizirte

Thatsache babylonischer und parsischcr Einflüsse;

sehr entschieden werden andrerseits die Zweifel

des Hiob, des Agur (Prov. 30, 2— 4) und die

Gedankengängc des Qohclet aus dem Kindringen

griechischen Geistes erklärt; ebenso die Psalmen

sämmtlich der persischen und griechischen Periode

zugesprochen. — Der eigentliche Reiz einer

Besprechung solcher Bücher, wie Jesaja 40 ff.,

Hiob, Sprüche, Psalter, Prediger, besteht darin,

dass man ihnen einen geschichtlichen Hintergrund

giebt und die einzelnen Stücke als Aeusserungen

bestimmter Charaktere darzustellcn weiss. Das

ist auch beständig Ch.s Augenmerk. Dabei eine

grosse Milde des Urtheils, die nur einige Male

dem theologischen Vorurtheil zu weit entgegen

kommt. So wenn S. 49 die exklusive Politik

des Nehcmia in Schutz genommen wird als notb-

wendige Vorstufe des späteren Universalismus,

oder S. 214 dem Chroniker seine Unwahrhaftig*

keit ganz nachgesehen wird wegen seines Glaubens

an die göttliche Gerechtigkeit und eine bessere

Zukunft. — Zu S. 21 möchte ich erinnern, dass

der hauptsächlichste Grund, warum vcrbältniss-

inussig wenig Juden nach Jerusalem zurückkehrten,

doch wohl ein ökonomischer gewesen ist. Nichts

natürlicher, als dass diejenigen, welche im Aus-

land sicheren Erwerb gefunden hatten, sich nicht

entschliesscn konnten, die mühsam erarbeitete

Existenz gegen ein ungewisses Schicksal in dem
armen Land der Väter einzutauschen, sondern
sich „einstweilen“ damit begnügten, andern, die

nichts zu verlieren hatten, die Uebcrsicdclung zu

ermöglichen, ln der 6. Vorlesung, besonders

S. 224 f., sollten die „Gottesfürcbtigcn“ besser
nicht für Prosclyten, sondern für heidnische

Freunde der Synagoge erklärt werden, die zwar
den Gott des Judenthums verehrten und zu grossen
Festen auch wohl nach dem Tempel wallfahrteten,

vor dem Eintritt in die jüdische Gemeinde aber
doch zurückscheuten aus Gründen, die ich Evang.
Geschichte S. 520 näher beleuchtet habe.

Eine Uebersctzung ins Deutsche wäre zu

wünschen, dürfte jedoch nur einem gewandten
Kenner der beiden Sprachen anvertraut werden
und könnte auch hic und da (z. U. S. 242) den
Gedankengang erleichtern.

Amsterdam. W. Brandt,

Carl Albrecht Bernoulli, Das Konzil von Nicäa.
Habilitationsvorlcsung. Freiburg i. Ü., J. C. B. Mohr
(Paul Siebeck), 18%. IU u. 36 S. 8®. M. 0,80,

Bekanntlich sind wir über den Ursprung und
Verlauf der ersten allgemeinen Kirchcnversamin-
lung zu Nicäa nicht so gut unterrichtet, wie es

wünschenswcrth wäre: die Nachrichten fliessen

spärlich und widersprechen sich sogar zum Tbeil,
und eigentliche Konzilsaktcn fehlen. Eine ein-

gehende Untersuchung der Quellen und eine
darauf ruhende Monographie jenes wichtigen

Konzils besitzen wir noch nicht, wenn auch

O. Secck (vgl. Z. f. K. XVII 1897 S. 1 ff. 3 1 9 ff.)

die Vorarbeiten dazu begonnen hat. So ist denn

eine, für einen weiteren Leserkreis bestimmte,

anschaulich und klar geschriebene Darstellung

des Konzils von Nicäa, wie sie Bernoulli in sei-

ner Habilitationsvorlesung bietet, mit Freude und

Dank zu begrüssen. Diese „auf Wunsch maass-

gebender Zuhörer“ gedruckte Probevorlesung ist

am 1. Nov. 1895 gehalten; als Quellen für „den

äusseren Verlauf des Konzils“ sind im Vorwort

Iicfelcs Konziliengescbicbte I und Harnacks Dog-

mengeschichte II genannt; auch konnte der Vf.

briefliche Mittheilungen von II. Geizer (vgl. S. 34

— 36) über die jetzt gedruckt vorliegenden Namen-

listen des Konzils benutzen.

Wenn auch der Vf. seinen Rekonstruktions-

versuch wegen der lückenhaften Ueberlieferung

als „subjektiv“ (S. 36) bezeichnen muss (vgl.

hierzu besonders die Charakteristik des Athana-

sius, S. 9f. 21. 33 f.), so folgt er doch im We-
sentlichen der bisher geltenden Relation. Ich

kann es nur gutheissen, wenn sich der Vf. in

der Beurthcilung Konstantins der meisterhaften

und noch nicht widerlegten Darstellung Burck-

hardts anschliesst (S. 6 f. 31 f.). Die schwierige

Frage, wer bei dem Konzil präsidirt habe, ent-

scheidet der Vf. so: Konstantin sei Ehrenpräsi-

dent gewesen, die eigentliche Leitung habe aber

„einem Ausschuss bedeutender Theologen“ obge-

legen, „an deren Spitze Eusebius von (^äsarea

stand“ (S. 7 u. 32); diese Lösung scheint rich-

tiger als die von Seeck (a. a. O. S. 348 Anm.

2), der den Kaiser persönlich den Vorsitz führen

lässt, da hierzu die Worte des Eusebius (Vita

Const. 111 13): Rftp{£:&ou töv Xg-jov toi? ot»vo3o«

npoiÄpoc« nicht passen würden. Die befremd-

liche Thatsache, dass Eusebius von Casarea in

den Listen nicht an erster Stelle steht, wird

vom Vf. S. 24 f. genügend erklärt. Zu onoorio-.oc

ist jetzt auch Loofs, Realencykl. f. prot. Th. u.

K. II. * lid. S. 8, 54 f. 14, 58 f. zu vergleichen.

Jena. Paul Koetschau.

Fr. Wiegand, Das Homiliarium Karls des Grossen
auf seine ursprüngliche Gestalt hin untersucht. [Stu-

dien zur Geschichte der Theologie und Kirche, her-

ausgegeben von N, Bonwetsch und R. Sccbcrg.

I. Bd. 2. H.J Leipzig, A. Dcichert (G. Böhme), 1897.

VI u. 96 S. 8". M. 2.

Die Homilicnsammlung, die Paulus Diaconus

auf Befehl Karls des Gr. veranstaltete, ist in

ihrer ursprünglichen Fassung noch nicht gedruckt.

Ja, es fehlte auch eine genaue Darlegung ihres

Inhaltes. Ranke erhoffte von einer kritischen

Ausgabe der Sammlung grossen Gewinn, ist

aber nicht mehr dazu gekommen, sie vorzube-

reiten, sondern musste sich begnügen, in den

Theol. Studien und Kritiken 1855, S. 382 ff.

iniuutheilen, dass er Handschriften gefunden

t
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habe, in denen die ursprüngliche Sammlung er-

halten, resp. aus denen sie wieder hcrzustellen sei.

Wiegand hat sich in der vorliegenden klei-

nen Schrift die Aufgabe gestellt, die ursprüng-

liche Form der Homiliensammlung aufzuweisen,

benutzt hat er dazu 3 in Karlsruhe befindliche,

aus der Reichenau stammende Handschriften, die

er in das 9. Jh. setzt; und da diese die Ho-

milicnsammlung nicht vollständig enthalten, hat

er zur Ergänzung 2 Münchener, aus Benedikt-

beuren stammende Handschriften (saec. X— XI)

herangezogen. Auf die Karlsruher Haudschriften

hatte Ranke, auf die Münchener Rose in seiner

Beschreibung der lateinischen Meerman - Hand-

schriften des Sir Thomas Pbillipps in der Kgl.

Bibliothek zu Berlin S. 87 aufmerksam gemacht.

W.s Verdienst ist es, nach diesen Handschriften

ein genaues Verzeichniss der Homilien gegeben
zu haben, von denen er glaubt, dass sie den

Bestand des Liber homiliarius des Paulus Diaco-

nus gebildet haben. Er druckt zu diesem Zwecke
das Widmungsgeilicht des Paulus Diaconus an

Karl, die epistola generalis Karls an die Leser,

ein Votum des Paulus an Karl, die summarische

Inhaltsübersicht und ein Stück des Inhaltsver-

zeichnisses ab (S. 14— 17); verzeichnet weiter

„den Text der Perikopen und Homilien“, d. h.

die von den Handschriften gebotenen Anfänge
der Perikopen und die Anfänge oder auch Enden
der von den Handschriften gebotenen Homilien

(S. 17— 65). Scbriftstcllen werden identifizirt

und auch der Ort angegeben, wo sich die Ho-
milien in der Migneschen Patrologie linden. Bei

29 (resp. 31) Homilien ist ihm nicht gelungen,

den Ort zu finden. Bei einigen kann ich helfen:

11, 14 (S. 40 f.) ist ein Stück des Kommentars
Augustins zum Johannesevangelium (Augustini

opp., ed. Maur. Bassani, 1797. IV', 1068B

—

I069C = Migne, Patrologia latina 35, 1958.

1959); ebendaher stammt II, 25 (S. 43; ed.

Maur. IV, 1005B— 1016D = Migne, 35, 1904
— 1913); II 102 (S. 58; ed. Maur. IV, 936B
~ 944 A = Migne 35, 1845- 1852); II 103
(S. 59; cd. Maur. IV, 944 B— 956 B = Migne
35, 1852—1862). II, 113 (S. 61) ist der Sermo
zu Ps. 125, bezeichnet XXXI in Classis I (ed.

Maur. VII, 155D— 158D). II, 121 (S. 62)
stammt aus dem Liber de diversis quaestionibus

octoginta tribus (cd. Maur. XI, 343 G— 347 F =
Migne, 40, 44— 48). II, 71 (S. 52) gehört
dem Petrus Chrysologus an (Migne, 52, 549—
552). Die Vertauschung des Namens Petrus
Chrysologus mit Johannes episc. (doch wohl Chry-
sostomus) ist lehrreich. — Ich hege keinen
Zweifel darüber, dass wir cs wirklich hier mit
dem Über hymiliarius Karls des Gr. zu thun
haben, und auch darüber nicht, dass W. den rich-

tigen W eg zu seiner Wiederherstellung einge-
schlagen hat. Aber einen Beweis dafür hat er
nicht gegeben, dass die von ibin konstruirtc

Form auch wirklich die ursprüngliche gewesen
ist. Er führt selbst aus, dass die Homiliensainm-

lung im Laufe der Zeit den mannichfultigsten Er-

weiterungen oder auch Verkürzungen unterworfen

worden ist, und bezeichnet sogar 2 Predigten in

der ältesten der von ihm benutzten Handschriften

(Cod. Augiensis 29, saec. IX; Rose a. a. O.

S. 87 setzt sie aber in das 10. Jh.) als spätere

Einschiebsel, weil sie in dem Inhaltsverzeichnis

nicht Vorkommen. Aber diesen Beweis wird

Niemand gelten lassen, der die Unzuverlässigkeit

solcher Inhaltsverzeichnisse kennen gelernt hat.

W. wird dem von mir bezeichnten Mangel wohl

in der kritischen Ausgabe des Homiliars, die er

plant, abhelfen.

S. 5— 11 und V beschreibt W. die von ihm

benutzten Handschriften und zählt diejenigen auf,

die die Homiliensammlung ganz oder theilweisc

enthalten sollen, so weit sie ihm bekannt gewor-

den sind. Einige, wie cs scheint, sehr werth-

volle Handschriften nennt Bäumer in seiner Ge-

schichte des Breviers (Freiburg, 1895) S. 287.

Als Abfassungszeit der Sammlung cruirt W.
die Zeit zwischen 786 und 797 (S. 68. 69).

Den Bemerkungen über die Eintheilung des Ho-

miliars, das Kirchenjahr nach dem Homiliarium,

seine Perikopen und die Verfasser der Homilien

folgt noch ein Abschnitt: zur Frage nach der

Bedeutung des Homiliars für die mittelalterliche

Predigt (S. 83— 96). Hier sucht der Vf. nach-

zuweisen, dass „Karl mit der Homiliensammlung

nicht bloss der priestcrlichen Erbauung in den

Vigilien, sondern mit eingeschlossen und nicht

am Wenigsten der priesterlichcn Belehrung

hat dienen wollen“ (S. 85). Das hätte schon

aus den Worten der epistola generalis Karls,

S. 15, ZI. 16— 20 erschlossen werden können.

W. meint weiter muthinaassen zu dürfen, „auch

die in der Nokturn zur Verlesung kommende

Predigt sei von Karl als Gedankenmagazin ge-

plant gewesen, aus welchem der Priester am be-

quemsten und zuverlässigsten die Gemeinde irn

Gottesdienste versorgen könnte“ (S. 85). So

lange das nur als Muthmaassung ausgesprochen

wird, ist nichts dagegen zu erinnern, obgleich

Karls epistola generalis nichts davon weiss. Dass

aber „die im Homiliar vereinigten Predigten

mindestens nebenbei noch in starker Weise auf

der Gemeinde abzweckten“ (S. 95), halte ich für

mindestens sehr zweifelhaft. — Die Bezeichnung

Homiliarium ist üblich geworden; soviel ich weiss,

schrieb das Mittelalter homiliarius (seil, liber)

oder homiliarc. Der Ausdruck Homiliarium Karls

des Gr. ist mindestens irreführend.

Das Lektionar des Kapitels zu Monza wird

S. 9 dem 8., S. 67 dem 9. Jh. zugewiesen.

S. 12, ZI. 12 v. u. muss es heissen: Aug. 19

nicht Äug. 15; S. 15 ZI. 23 doch wohl examussim,

nicht examusin. Die Uebcrschrift Commune sanc-

toruin S. 58, vgl. S. 63, halte ich nicht für glück-
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lieh; in den Lektionarien findet sich der ein-

fachere Titel: (Lectiones Evangeliorum) de di-

versis causis. Ohne Zweifel ist die Humilien-

sammlung des Paulus Diaconus nicht bloss für

die Geschichte der Predigt von grosser Bedeu-

tung. Ich wünsche dem Herrn Vf. des vorlie-

genden Buches, dass er sic bald in kritischer

Ausgabe vorführen könnte.

Halle a. S. Gerhard Ficker.

Philosophie,

Th. Fowler, Logic dcductive .and inductive.

Oxford, Clarendon Press (London, H. Frowde), New
Y'ork

,
Macmillan & Co., 1895. XV u. 192; XXVII

u. 365 S. 8".

Die Anzeige dieses Werkes bat aus mehreren

Gründen eine beträchtliche Verzögerung erlitten,

für welche der Ref. um Entschuldigung hitten

muss. Indessen hat die Verzögerung in diesem

Falle nicht so viel auf sieb, da cs sich bei dem
vorliegenden Buche nicht eigentlich um ein neues

Werk, sondern um die Vereinigung zweier längst

bekannter Werke des Vf.s zu einem Buche han-

delt, nämlich der Elements of deductive Logic,

deren 10., Oxford 1892 erschienene, und der

Elements of inductive Logic, deren 6., gleichfalls

Oxford 1892 herausgekommene Auflage in der

gegenwärtigen kombinirten Ausgabe enthalten sind.

Fowlers Elements of Logic sind als Hand-
bücher in England schon seit längerer Zeit viel-

fach im Gebrauch und erfreuen sich, wie die

zahlreichen Auflagen beweisen, dort grosser Be-

liebtheit, welche sie einer Reihe sie auszcichncn-

der Vorzüge verdanken. Dahin rechne ich die

klare und verständliche, zugleich immer — was
angesichts der Sprödigkeit des Stoffes besonders
bemerkenswert ist — anregende Darstcllungs-

weise, sowie die vielen gut gewählten, besonders
im induktiven Theile zur Erläuterung und Ver-
anschaulichung der abstrakten Regeln zahlreich

beigegebenen Beispiele aus allen Wissens-
gebieten. Ein guter Index dient in beiden
Thcilcn zu schneller und leichter Orientirung.

In seiner Behandlungsweise der logischen Pro-
bleme lehnt sich F. im Grossen und Ganzen an
Mill an, ohne ihm indessen in allen Punkten zu

folgen.

Die Ersetzung der Termini „Begriffe“ und
„Urtheilc“ durch „Terms“ und „Propositions“
halte ich, obwohl sie in England viel gebräuch-
lich ist, nicht für glücklich. Sie führt auch bei

F. in der Theorie der Uiiheile (C. VI) und der
Definition (C. VII) zu Inkonsequenzen, indem
thatsächlich an die Stelle des „term“ doch
„the meaning of tbc term“, d. h. der Begriff,

tritt. Des Vf.s Polemik gegen Jevons’ Werthung
der induktiven ThatsacbcnWahrheiten als solcher,

die nur auf Wahrscheinlichkeit Anspruch machen
können (Vorwort zur 3. Aufl. der induktiven

Logik) scheint mir verfehlt und mit dem, was

er C. I Note 2 über Home sagt, nicht recht

vereinbar. Diese Einwendungen, zu denen ich

im Einzelnen noch manche andere hinzufügen

könnte, ändern aber nichts an dem Urtheil, dass

F.s Buch ein seinen Zweck in sehr angemessener

Weise erfüllendes und daher der Empfehlung

werthes Hilfsbuch zur Einführung in das Studium

der Logik ist.

Königsberg i. Pr. L. Busse.

Lettres inedites de John Stuart Mill ä Auguste

Comte publtces aves les reponses de Comtc et unc

introduction par L. Lcvy-Bruhl. [Bibliolhequc

de Philosophie eontempomine.] Paris, Felix Alcan,

1899. XXXVII! u. 560 S. 8 U
. Fr. 10.

Von den 89 Briefen dieser Sammlung kommen
44 auf J. St. Mill, 45 auf Comte. Den Werth

einer Neuheit beanspruchen nur die Briefe Mills,

diejenigen Corntcs liegen seit 1877 gedruckt vor

(Laroux);* doch war cs nützlich, sie an diesem

Orte wieder abzudrucken, um ein Gesammtbild

des Briefwechsels zu ermöglichen. Seine Bedeu-

tung für die Kenntniss der beiden korrespon-

direnden Persönlichkeiten lässt sich kaum über-

schätzen; was Mill betrifft, so giebt cs schwer-

lich ein zweites ‘document humain’, das einen

solchen Einblick in den Kern seiner Natur ge-

währt, jedenfalls kein zweites, das über seine

philosophischen Ziele im wichtigsten Abschnitt

seiner wissenschaftlichen Entwicklung mehr Licht

verbreitete. Als er sich Comte zum ersten Male

nähert (8. 11. 1841), ist weder seine Logik

noch seine Politische Oekonomic geschrieben,

aber seine Gedanken sind im Fluss, seine philo-

sophische Schöpferkraft drängt zu Unternehmun-

gen im grossen Stil. Er trägt sich mit dem
Plane einer ‘Ethologie’, als einer für die Grund-

legung der Soziologie unerlässlichen Wissenschaft

von den äusseren (sozialen) Bedingungen, welche

den menschlichen Charakter bestimmen, d. h. von

den moralischen, vvirthschaftlichen und politischen

Ursachen seiner Veränderlichkeit; er glaubt den

Benthamisrnus, das 18. Jh., so weit überwunden

zu haben, die ‘Kritik der Kritik’, wie Carlyle

sagt, so weit getrieben zu haben, um an den

Aufbau einer organischen Sozialphilosophie

denken zu dürfen. Die deutschen, durch Cole-
ridge vermittelten Einflüsse haben in dieser

Richtung vorgearbeitet und Mill von der Noth-

wendigkeit einer Geschichtsphilosophie, der ‘Dy-

namik’ der Gesellschaftslebrc nach Comtes

Terminologie, überzeugt; auch hat seine Be-

rührung mit den Saint- Simonisten (worüber jetzt

sein seit 1S98 veröffentlichter Briefwechsel mit

G. d’Eichthal aufklärt) als Vorbereitung für die

‘Politique positive’ gedient, die Mill zuerst in

der Skizze vom J. 1 828 kennen gelernt hat. Ueber

diesen Entwurf äussert er sich in einem Briefe

an d’Eichthal (1829) sehr günstig, und als er
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1837 die beiden ersten Bände von Comtcs

‘Cours’ kennen lernt, scheint er selber das Be-

wusstsein zu haben, eine Epoche in seinem

Denken zu erleben. Seine eigenen späteren

Mittheilungen in der Autobiographie und im

‘Positivismus’ verschleiern diesen Thatbestand

einigermaassen; der Eindruck, den der französi-

sche Denker auf ihn gemacht haben soll, er-

scheint bei Weitem abgeschwächt; die Briefe

spiegeln ihn in ihrer frischen Ursprünglichkeit:

daher ihr Werth. Von den kritischen Bedenken

gegen Comtcs praktische Reorganisationsvor-

schläge, welche, nach dem Briefe an von Eich-

thal zu schliessen, nach der Lektüre des Comte-

schen Entwurfes vom
J.

1828 sehr rege gewesen

sein müssen, macht sich nun nichts mehr geltend

:

Mitl spricht selbst vielmehr wie zu seinem ‘älte-

ren Bruder in der Philosophie, um nicht mehr

zu sagen', d. h. wie ein Schüler zu seinem

Meister. Freilich bestehen die Meinungsverschie-

denheiten über Einzelheiten fort, die meist Com-
tes ‘Statik’ betreffen, aber Mül täuscht sich über

ihre Tragweite und sieht über die schon 1829

vermerkten Einseitigkeiten des engen Systemati-

kers hinweg. So trägt er sich mit jener aus

Mills Briefen an Carlyle bekannten fast demütbi-

gen Bescheidenheit als Mitarbeiter an Comtes

grossem ‘positivem’ Reorganisationswerk an, ganz

überzeugt von der Leistungsfähigkeit der ‘positiven

Methode’, wenn auch, wohlgemerkt, von vorn-

herein auf die Zähigkeit der in negativer Meta-

physik oder theologischer Denkweise aufgewachse-

nen Menschen hinweisend. Dieses Verhältniss bleibt

bis nach Veröffentlichung der Logik (Anfang

1843) bestehen. Die Ueberreichung dieses be-

deutenden Werkes gleicht beinahe einer Entschul-

iligung, dass er es geschrieben habe. Es sei,

sagt er, zu zwei Dritteln fertig gewesen, als er

Comtes Philosophie kennen gelernt hätte und

auch das letzte Drittel (die Logik der Geistes-

wissenschaften!) sei in allem Wesentlichen bereits

entworfen gewesen. Er wolle zunächst jeden

Plan zu grösseren philosophischen Werken auf-

geben, da sich wahrscheinlich philosophische

Erörterungen von eingreifender Bedeutung für

seine zukünftigen Arbeiten zwischen ihnen ent-

spinnen würden. Die nächste Zeit gehöre der

Fortsetzung seiner pbilosopiseben Erziehung.

‘Ich hoffe übrigens aus Ihren freundschaftlichen

Rathschlägen für die Richtung meiner geistigen

Betätigung Nutzen zu ziehen, besonders wenn
Sie [durch die Lektüre meines Buches] eher im

Stande sein werden, die Art meiner besonderen
Anlagen zu beurteilen’. Der Brief, in dem
das zu lesen steht (13. 3. 1843), bedeutet den

Höhepunkt von Mills ‘positivistischer’ Befangen-
heit', die bis zu Ende 1844 dauert. Allmählich

treten die ‘sekundären’ Fragen (insbesondere
die Frauenfrage) in den Vordergrund der Dis-

kussion, der Zauber weicht, von der Methode

des Positivismus bleibt nichts, was Mil! nicht

aus Eigenem hätte finden können oder gefunden

hätte, nur die Comtesche Geschichtsphilosophie

wirkt kräftig fort, insbesondere die Lehre von

den drei Entwicklungsphasen sowie ihre allge-

meine Richtung aufs Soziale, auf die Nothwen-

digkeit, die Kräfte der Gesellschaft zur Kon-

vergenz zu bringen, sic zu organisiren.

Die letzten Stücke des Briefwechsels, der

vom 8. 11. 1841 bis zum 17. 5. 1847 reicht,

haben lediglich persönliches Interesse. Der

völlige Bruch wäre, bei dem starren, unbeug-

samen, rechthaberischen Charakter Comtes, aus

sachlichen Gründen früher oder später doch ein-

getreten, aber es ist schmerzlich, zu sagen, dass

die äussere Veranlassung zu ihm der Anspruch

Comtes war, die ihm durch Mills Vermittlung

von Grote, Molesworth und Currie gewährte ein-

malige Unterstützung von 6000 fr. solange fort-

zusetzen, als Comte seiner Staatsämter enthoben

blieb. Die Antwort Mills (12. 1. 46) ist ein

Muster taktvoller Zurechtweisung aufdringlicher

und anmaasslicher Schulmeistere!. Ucbcrhaupt

sind diese Briefe voll von Zügen, welche für

Mills edlen, opferwilligen, bescheidenen, sach-

lichen, stets auf das Grosse und Allgemeine ge-

richteten Sinn charakteristisch sind. Die Vor-

rede, welche Herr Levy-Bruhl dieser sehr will-

kommenen Veröffentlichung vorausschickt, zeugt

von der genauen Sachkenntniss ihres Verfassers

und ist darum lesenswerth.

Berlin. _ S. Saenger.

Philologie und Litteraturgeschichte.

Nils Flensburg, Studien auf dem Gebiete der

indogermanischen Wurzelbildung. Scmasiologisch-

etymologische Beiträge. I. Die einfache Basis ter-

im Indogermanischen. Lund, E. Malmstrom, 1BÜ7.

XI u. 115 S. 4". M. 2,50.

Im heutigen Betrieb der etymologischen For-

schung stehen sich zwei Richtungen gegenüber.

Die eine hat als Parole ausgegeben “Wortver-

gleichung, nicht Wurzelvcrgleichung', die andere

geht natürlich auch von der Wortvergleichung

aus, erblickt aber ihre Hauptaufgabe gerade im

Sezircn des Wortkörpers, in der Herausarbeitung

des letzterrcichbaren, nicht weiter zu zerlegenden

Kerns, in der Erforschung der zahlreichen Wuche-

rungen, die sieb um diesen herum gebildet haben.

Der Verfasser der vorliegenden Schrift ist, wie

schon der Titel besagt, ein Anhänger der zweiten

Richtung. Ob ein gemässigter oder extremer,

wird erst die in Aussicht gestellte Fortsetzung

lehren. Vorläufig wird dem Leser nicht unge-

bührlich viel zugemuthet, und das Streben des

Vf.s, der semasiolugischen Seite gerecht zu werden,

berührt angenehm. Der Gegenstand bringt es

mit sich, dass vielerörterte Probleme noch einmal

zur Sprache kommen. Nicht selten gelingt es
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1

dabei dem Vf., der Sache eine neue Seite ab-

zugewinnen und über seine Vorgänger binaus-

zukommen. Ich hebe die ausführliche Besprechung

von ai. iirds (S. 23 ff.) hervor, ferner die Er-

klärung von Doppelheiten wie ai. bkdrlman- : Hier-

inan- (S. 7 1 f.), die Ausführungen über das be-

griffliche Verhältnis von europ. ter- 'bohren*

zu ai. tar(i)- ‘hindurchdringen
1

,
die zu dem plau-

sibeln Ergebniss führen, dass den sogenannten

Set -Wurzeln ursprünglich perfektive Bedeutung

innevvohnte. Ob Flensburgs Deutung von lat.

testis (S. 58 ff.), wonach dies aus * terys= gr. rfpac

(ai. iiräs) *sio- (zur Wurzel slä-) bestände, den

Vorzug vor der jüngst von Skutsch BB. 23,

100 ff. vorgetragenen verdient, scheint mir noch

zweifelhaft.

Eine Untersuchung wie die vorliegende lässt

immer für Meinungsverschiedenheiten einen ziem-

lich grossen Raum. Zunächst etwas allgemeinerer

Natur. Wenn WortVergleichung und Wurzel-

vcrglcichung kotlidircn, muss letztere Platz machen,

wenn nicht Gründe der triftigsten Art für sie

sprechen. Ich kann cs daher nicht gutheissen,

wenn Fl. S. 1 1 ai. tirthä- von lit. l'iltas trennt,

ein Vorgehen, mit dem er allerdings nicht ver-

einzelt dasteht. Dem Grunde, dass eine europäi-

sche Wz. teh- = ai. tari- nicht nachgewiesen sei,

vermag ich kein Gewicht beizumessen. Recht
unsicher ist auch, was Fl. S. 45 und 48 über

die Adjektivs auf -p*rj« (Xunzprgt) und -vtjs (tpavfj;)

vorbringt. Ihr letztes Glied soll ein Wurzclnomen
sein, -p% verwandt mit ae. ras ‘Lauf, -vijc mit

vi&pxn, Es ist dies eine Deutung ganz im alten

Stile, heute ist man im Allgemeinen nicht so rasch

bei der Hand, ein wortbildendes Element etymo-
logisch zu erklären, vestigia terrent. Ai. tdras

von *ori|p zu trennen (S. 16 Anm.) scheint mir

verfehlt, tfmava- 'Flöte* kann nicht mit Sicherheit

zur Basis ter- gezogen werden, es lässt sich auch
mit ir. toll, kymr. twll 'durchlöchert, Loch*,
ahd. dola ‘Röhre

1

,
vielleicht ai. tüna-, abg. lutu

'Köcher* vergleichen (vgl. gr. o6pcft 'Flöte, Speer-
behälter’, das man zu lit. kiduras 'durchlöchert'

stellt), rip&pov (S. 77) ist möglicherweise aus

‘tiXöpov entstanden und mit ttXffko, teXo* usw. ver-

wandt. Dass ir. tir, osk. teerum zur Basis ler-

gehören (S. 83), glaube ich dem Vf. nicht, tir

‘Land
1

ist schwerlich von mir. tir

,

neuir. Itor

‘trocken
1

, lirad ‘das Darren*, tirila ‘Backsteine
1

usw. zu trennen, daher auch nicht von terra,

torrco, gr. tspeopat. Ich zweifle nicht, dass
Strachan mit dem Ansatz von * terso- das Richtige
getroffen hat. Ob osk. teerum gemäss Brug-
mnnn s

§ 88 1 *) aufzufassen ist, bleibe dahingestellt.

Berlin. E. Zupitza.

Lionel Horton -Smith, Ars tragica Sophoclea
cum Shakspcriana comparata. An cssov on Ihc
tragic art of Sophocles und Shakspcrc. Cambridge, Mac-
millnn and Howes, 1896. XVII u. 146 S. 8*.

Wer das vorliegende Buch gerecht bcur-

thcilcn will, muss vor allem bedenken, welchem

Gebiete litterarischer Produktion es angehört: es

ist ,.an exercise for Ihc Members Imüh Essay

Prise in the University of Cambridge“ und

fällt also unter die Kategorie akademischer Stil-

übungen, welche Macaulay in seinem Essay über

Milton charakterisirt, indem er dessen Bücher

de doclrina Christiane in einen Gegensatz zu ihnen

stellt: There is no elaborate Imitation of classical

antiquily . . the author does not attempt to polish

and brighten his comjHisition inlo the Ciceronian

gloss and brilliancy. He does not, in short, sccri-

tice setise and spirit to pedantic refinements. Dem
deutschen Lehrer wird die Art der Darstellung

liebe Erinnerungen an den 1892 untergegangenen

lateinischen Aufsatz wachrufen: dasselbe eintönige

Pathos, derselbe feierliche Stelzenschritt von An-

fang bis zu Ende.

Sachlich ist gegen das Resultat (Diversae

quidem arlcs [Sophoclea et Shakspcriana], sed

ita ul neutri landern amplissimam recusare possi-

mtis S. 106, 64, 73) nichts cinzuwenden; aber

je trivialer dieser Satz ist, um so unerfreulicher

berührt es, dass der Vf. den Schein intensiver

wissenschaftlicher Arbeit durch eine UeberfüUe

meist gänzlich überflüssiger Zitate sowie durch

36 Seiten Indices zu erwecken sucht.

Kiel. E. Bruhn.

Carl Wunderer, Polybios-Forschungen. Beiträge

zur Sprach- und Kulturgeschichte. I. Th.: Sprich-

wörter und sprich wörtliche Redensarten bei

Polybios. Leipzig, Dieterich (Theodor Weicher),

1898. 2 Bl. u. 123 S. 8*. M. 2,80.

Nachdem von Scala in seinen Studien des

Polybios Bd. 1, S. 282 ff. in allerdings unzureichen-

der Weise die Sprichwörter und sprichwörtlichen

Redensarten bei Polybios behandelt hat, bespricht

jetzt Carl Wunderer in dem oben angeführten

Werke ausführlich das interessante Thema. Wenn
nun auch die Festsetzung der Quellen der an-

geführten Sprichwörter und sprichwörtlichen Re-

densarten grösstentheils ebenso hypothetisch ist,

wie das Endergebnis», Polybios habe im Verlauf

seiner Arbeit ein Sammelwerk über Sprichwörter,

wahrscheinlich das des Stoikers Chrysippos, be-

nutzt, so ist doch die fleissige Arbeit eine brauch-

bare Materialsammlung, die aber nicht selten der

Vervollständigung bedarf. Insbesondere zeigt

die S. 85 ff. gegebene Charakteristik des Poly-

bianisehen Stils und der xotvrj, dass der Vf. die

reiche Litteratur über die schwierige Frage,

wie die xotvrj entstanden ist, nicht genügend

herangezogen hat , bcz. hat heranziehen können.

Dresden. Theodor Büttner-Wobst.

Gemini elcmcnta astrunomiac ad codicum fidem

rcccnsuit, Germanica interpretatione ct commentariis

instruxil Carolus Manitius. Leipzig, B.G.Teubncr,

1898. XLIV u. 370 S. 8°. M. 8.

oigtt iztKftjy Gucffic
1
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Nachdem Carl Manitius schon seit Jahren in

der Geminosfrage mit besonnenem Urtheil und

erfolgreich thätig gewesen ist, liegt nunmehr die

lange erhoffte Ausgabe der vielumstrittenen Isa-

gogc vor, die ohne Zweifel zur Losung jener

Frage wesentlich beitragen wird.

In der praefatio berichtet der Hgb. nach

Besprechung der bisherigen, völlig unzureichenden

Ausgaben über die ihm bekannten Hss., die alle

aus einem Archetypus zu stammen scheinen. Zu

bedauern ist, dass es dem Hgb. infolge eines

recht auffallenden Versehens — statt des Geminus
wurde ihm Galen gesandt — nicht vergönnt war,

den von Blass (Hermes XX III S. (*22 ff.) ans

Licht gezogenen, von Heiberg in seinen Aus-

gaben des Apollomus und des Serenus benutzten,

jetzt aber, wie es scheint, nicht mehr aufzu-

flndenden Constantinopolitanus Gr. 40 saec. XIV)
der Bibliothek des alten Serails zu verwerthen.

Weiterhin lernen wir eine vom Hgb. in einem

Dresdensis um! einem Laurentianus entdeckte

lateinische Uehersetzung der Isagoge aus dem
Arabischen kennen, die auch deshalb für die

l 'Überlieferung von Bedeutung ist, weil die Vor-

lage des arabischen Uebersctzcrs an Alter die

uns bekannten Hss. überragte. Nach den Proben,

die S. 285 ff. gegeben, werden, erscheint die

Vermuthung, dass die Ucbersctzung von Gerardus

Cremonensis herrühre, nicht unwahrscheinlich. Der
Behauptung, dass der u. d. 1'. ITpfaXoo Sipaipa

bekannte Auszug aus der Isagoge den Proclus

Diadochus nicht zum Verfasser haben kann, wird

heute wohl niemand widersprechen.

Der Hgb. ist offenbar bemüht gewesen, der

Textkritik eine möglichst einfache Grundlage zu

geben. Diese Aufgabe wurde durch den Um-
stand erschwert, dass keine der vorhandenen

Hss. den entschiedenen Vorrang verdient. In

der Auswahl der Lesarten bewährt sich sicherer

Blick und anerkennenswerthe Besonnenheit, so

dass man sich mit der Tcxtgestaltung fast durch-

weg einverstanden erklären kann; bei der Auf-

nahme eigener Konjekturen hätte der Hgb. sieb

freilich noch etwas mehr Zurückhaltung auferlegen

können. Die Besprechung einzelner Stellen soll

an anderem Orte erfolgen. Dem griechischen

l'ext ist eine deutsche Uehersetzung beigefügt.

Ls ist nicht zu leugnen, dass gegen den Gebrauch
des Latein bei der Uebertragung griechischer

astronomischer Schriften manches eingewandt
werden kann; indessen: würde das Latein, von
anderen Gründen, die für es sprechen, abgesehen,
nicht der Ausgabe eine grössere Verbreitung

gesichert haben? Uebrigens lässt die Ueber-
setzung an Deutlichkeit kaum etwas zu wünschen
übrig; hier und dort hätte sich wohl ohne Be-

einträchtigung der Lesbarkeit ein engerer An-
schluss an den griechischen Text erreichen lassen,

ln dem „Anhang“ giebt der Hgb. zunächst eine

Ucbcrsicht über das, u'ns die Forschung bezüg-

lich des Geminus Zeitalter, Vaterland und Schriften

bisher ergeben hat, und kommt dabei zu dem
Schlüsse, dass die Isagoge eine zu Unterrichts-

zwecken bestimmte Sammlung von Excerpten

aus der von Geminus selbst verfassten Epitome
seines Kommentars zu der Meteorologie des

Posidonius ist, und dass dem Excerptor, der im

4. oder 5. Jh. wahrscheinlich in Konstantinopcl

thätig gewesen, die mannichfachcn astronomischen

Irrthümer zuzuschreiben sind. Diese Kombination

hat viel Ansprechendes; jedoch dürfte das letzte

Wort in der schwierigen Frage noch nicht ge-

sprochen sein. Jene Irrthümer nun werden in

den „Anmerkungen“ eingehend behandelt. Dem
hier Gesagten, das vor allem gründliche Sach-

kenntnis verräth, kann man im Grossen und

Ganzen nur beipflichten, wenn auch einzelnes

Widerspruch hervorrufen wird. Das Kalendarium

wird mit vollem Rechte nach Boeckhs Vorgang

dem Geminos abgesprochen. Die augenscheinlich

mit grosser Sorgfalt ausgearbeiteten indices ver-

dienen eine besonders lobende Erwähnung.

Wir müssen für die eine wesentliche Lücke
ausfüllende Ausgabe recht dankbar sein und

hoffen, dass der Hgb. seine Thätigkeit auch

fernerhin dem Gebiete der griechischen Astro-

nomie, auf dem noch manche Schätze zu heben

sind, zuwenden werde.

Bonn. H. Menge.

David Bloch, Herder als Aesthetiker. Berlin,

Mayer u. Müller, 1896. 48 S. 8* M. 1,20.

Der kleinen Schrift ist eine kurze Einleitung

vorangestellt, die über den bisherigen Stand der

Forschung orientirt. Schon hier wird auch so-

gleich Herders ‘durchweg monistische Geistes-

richtung
1 betont und aus ihr sein erbitterter

Kampf gegen Kant erklärt, zugleich — was

heute doch nicht mehr nöthig sein sollte —
gegen den Vorwurf vorsätzlicher Verblendung

und persönlich gehässiger Motive ‘energischer

Protest
1

eingelegt. Wenn dabei Herder auch

mit Berufung auf Ltjtze als der ‘ächteste Reprä-

sentant der lebendigen Wissenschaft 1

bezeich-

net wird, so ist das eine nicht ganz gleichgiltige

Ungenauigkeit des Zitirens: Lotze redet aus-

drücklich und treffend von dem ‘Widerspruch

der lebendigen Bildung gegen die wissenschaft-

liche Spekulation
1

. Wenn aber bei diesem und

in andern bekannten älteren Werken ausschliess-

lich die Kalligone der Darstellung zu Grunde

liegt, so zieht der Vf., wie es nach Suphan

und Hnym nicht anders zu erwarten ist, auch

die älteren Schriften Herders, das vierte ‘kriti-

sche Wäldchen
1 und die ‘Plastik

1

,
gebührend in

den Kreis seiner Betrachtung.

Bevor er aber auf seinen Gegenstand selbst

cingebt, stellt er in einem besondern L Kap.

‘Herders Ansichten über frühere und zeitgenössi-

sche Aesthetiker
1 zusammen, geordnet nach Nn-
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tionen: Engländer, Franzosen, Deutsche. Er
begründet dies damit, dass 'als die Schule,

welche der Aesthetiker Herder genoss, die gc-

sammte weite ästhetische Litteratur des ln- und

Auslandes anzusehen ist’ und dass 'das Lob oder

der Tadel des Kritikers schon einen Rückschluss

auf dessen eigene Ansichten und Wünsche zu-

lässt'. Das soll nicht bestritten werden; aber

fruchtbarer und fördernder als eine solche

äusscrlichc Zusammenstellung wäre doch jeden-

falls ein historisches Einführungskapitel gewesen,

das uns kurz aber zusammenhängend belehrt

hätte, welche Leistungen Herder bereits vor-

fand, woran er selbst anknüpfen und worauf er

weiter bauen konnte. Bei der grundlegenden

Bedeutung einer Theorie der ästhetischen Sinne

für Herders Kunstlehre hätte ein solches histo-

risches Kapitel auch an den Leistungen seiner

Vorgänger auf diesem Gebiete nicht ganz Vorbei-

gehen dürfen. Gelegentlich muss ja auch der

Vf. auf sie zurückkoimnen; aber cs geschieht

doch nur so ganz allgemein, dass man von einer

Erscheinung wie Berkeleys Theorie des Sehens,

auf die längst von Schöll und Supban hinge-

wiesen wurde und deren Einfluss auf Herder ich

einmal kurz darzulegen versuchte, ja auch von
Didcrots in diese Fragen cinschlagenden Aeusse-
rungen so gut wie nichts erfährt.

Der Schwerpunkt der kleinen Schrift liegt

im 2. Kap., das in vier Abschnitten (1. Grund-
lage und Plan, 2. ästhetisches Gefühl, Phan-
tasie, 3. Schönheit des Objekts, 4. die Künste)
'Herders Aesthetik

1
selbst im Zusammenhänge dar-

stellt. Es erweckt nicht gerade die günstigsten
Erwartungen für eine gerechte Würdigung, wenn
man gleich Eingangs dieses Kapitels liest, Herder
habe sich, so sehr er auch manchmal mit ande-
ren philosophischen Systemen zu 'liebäugeln'

scheine, doch niemals von der Leibnizschen
Lehre ernstlich zu trennen vermocht. Ueber
die Bedeutung, welche die Leibnizscbe Lehre
für Herders philosophische Weltanschauung als

deren dauernde, nie wirklich verlassene Grund-
lage besitzt, kann ja kein Streit sein; nur
muss man zwischen Leibniz selbst und seiner
Schule gehörig unterscheiden. Aber auch
darüber sollte keiner sein können, dass es
ihm Emst damit war, diese Lehre, soweit sic

ihn doch nicht völlig befriedigte, zu ergänzen
und zu berichtigen, besonders durch Spinoza.
Man mag über diesen Versuch denken, wie man
will; von einem blossen 'Liebäugeln' kann keine
Rede sein; indess das Wort ist wohl nur übler
gewählt als gemeint. Des Bleibenden, was der
1 heoretiker Herder für die Aesthetik ge-
schaffen hat, ist nach dem Vf. nur wenig; er
fasst den Ertrag zum Schluss dahin zusammen,
dass Herder zuerst Begriff und Aufgabe der
Aesthetik (gegen Baumgarten) richtig abgegrenzt,
mit allem Nachdruck eine Bearbeitung 'von unten*

gefordert und endlich zur physiologischen Be-

gründung der Theorie der Musik ‘eine annehm-

bare Hypothese aufgestellt’ habe. Im Verlauf

der Darstellung selbst wird wohl auch sonst

noch ein oder das andere anerkannt, ja einmal

nimmt der Vf. sogar einen Anlauf, Herders

Widerspruch gegen Kants scharfe Trennung des

Aesthetischen vom Sinnlich-Angenehmen zu ver-

teidigen; aber er lässt cs bei einer hingeworfe-

nen Bemerkung mit Berufung auf Theobald

Ziegler bewenden. Ueberhaupt verrät seine

Darstellung wohl Vertrautheit mit ihrem Gegen-

stände, aber sic erschöpft ihn doch nicht ganz,

sie dringt nicht immer tief genug ein und wird

ihm dcsshalb auch nicht durchweg völlig gerecht.

Am wenigsten wohl der ‘Plastik’ und überhaupt der

ihr schon im vierten Wäldchen zu Grunde lie-

genden Kunstlehrc mit ihrem Zurückgreifen auf

die Sinne. Die Schwachen der darauf beruhen-

den Einteilung sind ja längst erkannt; ebenso

die Härte und Einseitigkeit in der Zurückführung

der Bildhauerkunst auf das ‘Gefühl’. Auf einen

weiteren Mangel, in anderem Betracht zugleich

einen Vorzug, die Mehrdeutigkeit dieses Aus-

drucks, auf die schon Schöll und Haym hin-

wiesen und die sich ähnlich bei Berkeley zeigen

konnte, geht der Vf. gar nicht ein; gerade da-

durch aber wird es ihm unmöglich, das trotz

all jener Schwächen doch Berechtigte in Herders

Theorie richtig zu würdigen.

Prag. H. Lambel.

Friedrich Albert Lange, Einleitung und Kom-
mentar zu Schillers Philosophischen Gedichten.

Aus dem Nachlass des Verfassern herausgegeben von

O. A. E Hissen. Bielefeld. Vclhagcn & Kinsing,

1897. XVI u. 94 S. 8°. M. 0,90.

Alle* welche sich für Schillers Ideenpoesic

interessiren, und ihr Kreis ist in stetiger Zu-

nahme begriffen, hat sich der Herausgeber obiger

hinterlassener Schrift, der Biograph des Geschicht-

schreibers des Materialismus, zum Dank ver-

pflichtet. Seit W. v. Humboldt ist kaum einer

mit solcher Hingabe und solchem Verständnis*;

in das Wesen und den Kern der Schillcrschen

Philosophie eingedrungen wie F. A. Lange. Und

damit, dass er hineinblickt in den Heerd und

Mittelpunkt des Schillerschen Denkens und Dich-

tens, ist ihm die schlichte, einleuchtende Deutung

seiner Darstellung, seines Ausdrucks gegeben.

Das kleine, aber ungemein inbaltrcichc Werk,
das in der Zeit von Mitte der 60 er bis Mitte

der 70er Jahre langsam entstanden ist, indem

die Arbeit an ihm immer wieder durch ander-

weitige dringendere Aufgaben unterbrochen wurde,

setzt sich namentlich mit Viehoff, Götzingcr, mit

J. Schmidt, Kuno Fischer auseinander. Seitdem

ist K. Fischers „Schiller als Philosoph“ in 2.

Aull, erschienen, welche mit gutem Grund als

eine „neue Arbeit“ bezeichnet worden ist, ausser-
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dem, neben manchem Bekannteren, die weniger

bekannte, aber beachtcnswcrtbc Studie von E.

Philippi, einem Schäler Karl Köstlins, „Schillers

lyrische Gedankendichtung in ihrem ideellen Zu-

sammenhänge beleuchtet“, 1888. Es ist aber

durch diese und andere philosophische und phi-

lologische Bearbeitungen der Schillerscbcn Ideen-

dichtung das Langesche Büchlein keineswegs

überholt oder überllüssig geworden. Es behan-

delt, wie begreiflich, besonders eingehend das

schwierigste und zugleich bedeutendste Gedicht,

„Das Ideal und das Leben“ (S. 51— 76). Lange
schreibt für den Forscher, wie für den Lehrer.

Doch bemerkt er S. XV „der Einleitung“ mit

Beziehung auf den bezeichneten Abschnitt: »Hier

kann unsere Ausgabe wohl auch den Schülern

selbst in die Hand gegeben werden“. Dabei

hat er freilich nur die „höchsten Klassen der

Gymnasien“ im Auge. Ich halte das für mög-
lich. Denn Langes Analyse des Gedichts ist

ebenso klar und durchsichtig, als zur Tiefe drin-

gend. Den Schlüssel zum Verständnis« findet

der Vf. in den Strophen 4 und 5 (nach der von

Schiller zuletzt beliebten Form des Gedichts ge-

rechnet), mit welcher der Eingang abschliesst.

Darnach ist der Sieg des Geistes im Kampf
unserer geistigen Natur mit der sinnlichen in dem
objektiv gedachten, aber freilich auch nur ob-

jektiv gedachten, unvergänglichen Reich des

Ideals ein endgültiger, völlig zweifelloser. Aber
freilich uns ist „nur die Idee eines vollkommenen

Sieges gegönnt, durch deren Anschauung wir

uns mitten im Kampf schon im Geist an das

letzte Ende versetzen“. „Das Bild (in der 5. Str.)

ist von zwei Ringern entnommen, die wohl einen

Augenblick cinhaiten und aufathmen
,

aber den

Griff am Gegner nicht lockern. Sonach ist

in diesen Versen mit klaren Worten gesagt,

dass auch die Flucht in das Reich des Ideals

den Kampf zwischen Vernunft und Neigung nicht

aufhebt, sondern nur wohlthätig unterbrächt“

(S. 70). Mit dieser Deutung trifft so ziemlich

zusammen, was ich kurz vor Erscheinen von
L.s Buch in meinem Programm „Ucber Schillers

Lebensansicht“, 1897, S. 46 f. ausgeführt habe.

Das Gedicht ist von der moralischen Seite zu

fassen, nicht von der ästhetischen, wie dies

mannichfach geschieht. Ueberhaupt warnt L.

mit Recht davor, in den Ideendichtungen nur
eben die in Reim gebrachten philosophischen Ab-
handlungen zu erblicken. Jene sind etwas Neues,
etwas für sich, ein Höheres. Wir hören noch
davon. Ausser dem „Ideal“ kommen bei L. zur

Sprache „die Macht des Gesangs“, „der Tanz“,
»der Genius“ und „die Ideale“. Besondere Be-
achtung verdient die Beurtheilung der letzteren.
Sie macht uns begreiflich, weshalb Humboldt
dem Gedicht so wenig Sympathie entgegen-
brachte. „Man findet alle ästhetischen Räthsel
dieses Gedichts gelöst, sobald man annimmt,

das9 sich Schiller in demselben in die Gattung

des Naiven verirrte. Hier mussten dann frei-

lich seine Erzeugnisse für ein freundliches, aber

unbefangenes Urtheil wie dasjenige Humboldts

eine gewisse Inferiorität zeigen, die aber doch

nicht in der bewussten Behandlung ihren Grund
batte, sondern in dem unbewussten ersten Wurf
der Empfindung. In dieser Beziehung konnte

Schiller Goethe niemals gleichkommen, eben

weil ihm das spezifisch -poetische, das Genie

nach seiner eigenen Definition, desselben in ge-

ringerem Grade eigen war“ (S. 82 f.). Nicht

dagegen pflichtet der Vf. der Meinung W. v.

Humboldts bei, als ob die in Schillers Ideen-

dichtung bervortretende Einheit von Poesie und

Philosophie nur eben auf der Individualität die-

ses Dichters beruhe. In dem ersten der bei-

den allgemeinen, der Auslegung der Gedichte

selbst vorangeschickten Abschnitte der Schrift

versucht L. jene Einheit vielmehr als eine in der

Natur der Sache gegründete nachzuweisen. „Alle

Spekulation aus blossen Ideen“, heisst es dort,

auch im Blick auf die Kantsche, praktische, die

„Postulate“, „ist Kunst“ (S. 10), — eine These,

hinter die ich freilich ein Fragezeichen setzen

möchte. Und darum ist ihr auch die künstlerische

Form durchaus angemessen, wenigstens insoweit,

als der philosophische Vortrag — und dies trifft

bei Schiller zu — abzweckt nicht auf Mitthei-

lung einer bestimmten Lehre, sondern nur auf

Manifestation der lebendigen Produktion, Auf-

stellung eines Musters, Anregung zu selbständi-

ger Gedankenerzeugung. Ob damit thatsächlich

Schillers Intention erschöpft sei, lasse ich hier

dahingestellt, ln dem 2. Abschnitt — „die Phi-

losophie der Ideendichtung“ — giebt L. den

philosophischen Gedichten Schillers den Vorzug

vor den philosophischen Abhandlungen. „Schiller

zeigt sich hier selbständiger, allseitigcr und zu-

gleich tiefer als in den Abhandlungen (S. 25).

L.s Urtheil erinnert an eine Aeusserung Julian

Schmidts: „Für Schiller war die philosophische

Form nur ein Nothbehelf; sein angeborenes

Talent trieb ihn, die neugewonnenen Ueberzeu-

gungen poetisch auszusprechen“. Das Grund-

problem der Ideendichtung kommt hier zur

Sprache, der Widerstreit zwischen Pflicht und

Neigung, die Schrecken des moralischen Gerichts

und die an die Versöhnung von Geist und Natur

geknüpfte Erlösung. An dieser Stelle finden nun,

neben den „Künstlern“, die „Freigeisterei der

Leidenschaft“ und die „Resignation“ ihre Würdi-

gung. Während nach K. Fischer (2. A.) die

„Resignation“ ohne Weiteres die wahre Entsa-

gung aufrichtet, die falsche zerstört, so entlässt

dagegen nach L. das Gedicht am Schluss den

Leser mit der Frage, ob der Rcsignirende

„fähig sein wird, diese (die Idee des auf volle

Entsagung gegründeten Seelenfriedens) nach Zer-

störung ihrer sinnlichen Einkleidung festzuhalten,

Digitized by Google



787 20. Mai. DEUTSCHE UTTERATURZEITUNG 1899. Nr. 20. 783

i

i

und nach dem ganzen Gang des Gedichts bleibt

dies mindestens zweifelhaft“. So hätten wir

hier weniger fertige Lehre, als Anregung und

Freiheit (vgl. oben!). Die L.sche Interpretation

giebt sich vielleicht hier wie sonst weniger glatt

als die Fischersche, aber wohl als noch sorg-

fältiger und treuer allen Windungen der Empfin-

dung und Erwägung des Dichters nachgehend.

Im Weiteren mündet die Erörterung in die Unter-

suchung des später besonders erklärten Gedichtes

„Das Ideal und das Leben“. Was uns Ellissen

in der biographischen, namentlich auch die Ge-
schichte dieses Büchleins berücksichtigenden „Vor-

bemerkung“ über L. berichtet, zeigt uns diesen

Mann auch persönlich innigst mit Schillers Le-
bensweisheit vertraut und macht uns seine

Schrift doppelt werrb. Schade, dass sie ein

Bruchstück geblieben, und dass der Vf. nicht

zu einer weiter ausholenden und weiter reichen-

den Darstellung der Scliillerschcn Philosophie

gekommen ist. Der Druck des Werkes ist

sehr lesbar. Nur hätte ich ihm ein weniger un-

scheinbares Format gewünscht.

Tübingen. Adolf Baumeister.

Abel Lefranc, Le Platonisme et la Littcrature

cn France ä l’cpoque de la Renaissance
1500—1550). [S.-A. aus der Revue d'histoirc littcraire

de la France, 15 janvier 1896.] Paris, Armand Colin

et Cie., 1896. 44 S. 8*

Derselbe, Lcs idees religieuscs de Marguerite

de Navarre d'apres son ocuvrc poetique (les Mar-
guerites et les dernieres poesies). Paris, Librairie

Fischbachcr (Societe anonyme), 1898. 136 S. 8“.

Von allen fürstlichen Persönlichkeiten des
französischen Renaissance- und Refurmationszeit-

alters hat unstreitig die feingebildete und cha-
raktervolle Schwester Franz I., die Dichterin
Margarethe von Navarra, den lebhaftesten Anthcil
an den Geisteskämpfen der damaligen Zeit ge-
nommen. Ihre Stellungnahme zu den schwebenden
litterarischen, philosophischen und religiösen Fragen
ist nicht bloss von littcrarhistorischem, sondern
von allgcmeingescbichtlichem Interesse. Es ist

ein Verdienst Lefrancs, des Entdeckers und Her-
ausgebers der „dernieres poesies de Marguerite
de Navarre“, in den zwei oben angegebenen
Schriften den Versuch gemacht zu haben, ein
getreues Bild von Margarethens philosophischen
und religiösen Anschauungen zu geben. In der
ersten Schrift zeigt er, wie die Fürstin in den
engsten Beziehungen zu den Männern stand,
welche den in Italien bereits seit langer Zeit
blühenden Platonismus, vom Anfang der dreissiger
Jahre an in das geistige Leben Frankreichs ein-
führten. Sowohl die rein philosophisch -platoni-
sche Schule, welche unter Leitung von Ramus
und Dolet den Aristotelismus bekämpft, als auch
die litterarisch - platonische dichterische Lyons,
welche unter dem Vorgang von Heroet und Scire

die Spiritualisirung der Liebe in der französischen

Dichtkunst betont, verdanken vielfach ihre An-

regung und Unterstützung dem Einfluss Mar-

garethens. Wenn in dieser ersten Schrift L.

die Ansicht zu haben scheint, dass Margarethe

namentlich aus Wchmuth über die auf beiden

Seiten herrschende Intoleranz der religiösen

Parteien und aus der Befürchtung, es könne der

Kampf zu keinem vernünftigen Ergebniss führen,

ihre Zuflucht zum Platonismus genommen habe,

bemüht er sich in seiner zweiten Schrift, an der

Hand ihrer Gedichte den Beweis zu erbringen,

dass Margarethens intime religiöse Anschauungen

voll auf der Seite des Protestantismus ständen.

Ihre religiöse Ueberzeugung, so meint er, sei

weder schüchtern noch schwankend noch unklar

gewesen. Sie habe sich von den Humanisten

oder Libertins, von allen denen, die später die

Partei der Politiker bilden sollten, ganz getrennt.

In brennenden Fragen habe sie Kompromisse
nicht gekannt. Protestantisch seien ihre An-

sichten über das Heil, die Rechtfertigung durch

den Glauben und die Gnade Gottes, über den

Ablass, die Heiligen und den Marienkultus ge-

wesen. Beide Ansichten L.s lassen sich kaum
vereinigen. War Margarethe im Grunde ihres

Herzens ganz protestantisch, so konnte sie nicht

aus Verdruss über die Intoleranz ihrer Partei-

genossen sich dem Platonismus in die Arme
werfen. Ausserdem muss L. selbst zugeben,

dass Margarethe eine der wichtigsten Lehren der

damaligen reformirten Partei, die Prädestinations-

ichre, wenigstens nicht rückhaltlos habe annehmen

können. In dieser düstern Lehre, die schon

a priori ihrem milden Gemütb schwer annehm-

bar gewesen sein müsse, habe sie stets, so meint

L., mehr die göttliche Güte, welche sich den

Auserkorenen zuwende, — und sic nimmt ihre

Zahl möglichst gross an — als die Härte Gottes,

welche die andern verlasse, betont. Charak-

teristisch sei, dass sic in dieser Hinsicht das

Wort „delaisser“ lieber gebrauche als „con-

damner“. — Wir wissen ausserdem, dass Mar-

garethe später mit Calvin zerfiel. Wenn sie in

ihren Schriften auch sehr häufig auf den Apostel

Paulus Bezug nimmt, so ist demgegenüber zu

antworten, dass auch Rabelais in seinen ersten

Büchern dasselbe thut. Endlich ist der Nachweis,

dass sie in einem Gedichte „Complainte pour un

detenu prisonnier“ einen notorischen Ketzer in

Schutz genommen habe, durch Ph. A. Beckers

Artikel in Hcrrigs Archiv „Margarethe von Na-

varra und die Complainte pour un prisonnier“

erst kürzlich ganz bedenklich erschüttert worden.

Der Beweis Beckers, dass das Gedicht nicht von

Margarethe stammt, ist so einleuchtend, dass die

schon a priori künstlich anmuthende Hypothese

L.s, Margarethe habe dieses Gedicht im Sinne

des wegen seines Glaubenscifcrs in Ferrara als

Märtyrer (!) im Gefängniss schmachtenden Clement
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Marot gedichtet, dagegen nicht Stand halten

kann. Ja, weit entfernt für Margarethens gänz-

lich protestantische Gesinnung zn sprechen, scheint

es mir insofern dagegen zu sprechen, als der

Dichter der C'omplainte, der gewiss ein evan-

gelischer Prediger war, sich darüber beklagt, bei

Margarethe in Ungnade gefallen zu sein. War
sie aber die entschiedene Vorkämpferin des Pro-

testantismus, wenn sie einen evangelischen Pre-

diger, der sich berufen fühlte, an ihrem Hof
das Wort Gottes zu predigen, im Gefängniss

schmachten liess? Wohl kaum! Aus alle dem
ergiebt sich aber, dass Margarethens Stellung

zum Protestantismus doch nicht so unzweifelhaft

war, wie L. es glauben machen möchte. Auch
Margarethe wird, wie so viele Andere, zuerst

der Reform zugejubelt haben, aber nachher durch

den Fanatismus und die Intoleranz der Kalvinisten,

welche sie nicht gut heissen konnte, trotz aller

Zuneigung für die protestantischen Ideen enttäuscht

und verstimmt worden sein.

Erlangen. Heinrich Schneegans.

Geschichtswissenschaften,

Politische Correspondenz des Kurfürsten
Albrecht Achilles. Hgb. u. erläut. von Felix
Priebatsch. IIL Bd.: 1481— 1486. [Publ.katio-

nen aus den K. Preussischen Staatsarchiven. 71. Bd.]

Leipzig, S. Hirzel, 1898. XI! u. 638 S. 8°. M. 20.

Mit dem Erscheinen dieses 3. Bandes der

Politischen Correspondenz des Kurfürsten Al-

brecht Achilles ist ein historisches Quellenwcrk
von hervorragender Bedeutung zum Abschlüsse

gelangt, für dessen Bearbeitung die Fachgenossen
dem Hgb. zu lebhaftem Danke verpflichtet sind.

Der 3. Bd. beruht auf denselben Editionsgrund-

sätzen wie der 1. u. 2 ., und ebenfalls auf mühe-
vollen arehivalischen Vorarbeiten und sorgfältiger

kritischer Sichtung des Materiales. Für die Ge-
schichte des Kurfürsten Albrecht ist nunmehr
eme sichere qucllenmässige Grundlage geschaffen,

auf welcher die Forschung mit Erfolg Weiter-

arbeiten kann. Brandts Dissertation: Der märki-

sche Krieg gegen Sagan und Pommern (Greifs-

wald, 1898) beruht bereits auf dem Materiale

des 2. Bandes.

Der hier in Betracht kommende 3. Bd. um-
fasst die Correspondenz des schon alternden und
von Krankheit heimgesuebten Fürsten in den
Jahren 1481 — 86. Sie bezieht sich zunächst
auf die allgemeine Reichssteuer zu einem Türken-
kriege, zu welcher Albrecht auch die Geistlichen

seines Gebietes heranziehen wollte. Er stiess

dabei aber auf die unüberwindliche Opposition
der Bischöfe und Pfarrer und des römischen
sacrum collegium (S. 154) und sah sich schliess-

lich mit schweren Ccnsuren von Rom her be-
droht, so dass er nachgeben musste, obgleich
er innerlich von jeder Furcht vor Bann und

Interdikt frei war (S. 130). — Von besonderem
Interesse sind Albrechts Weisungen an seinen

Sohn, den Markgrafen Johann in Berlin, mit

dessen Politik und Finanzverwaltung der Vater

wenig zufrieden war. Iin Oktober 1482 sah er

sich genöthigt, Johann eine Vertauschung der

Mark Brandenburg mit fränkischem Gebiete zu

widerrathen und ihm den hohen Werth des „be-

schlossten, festen Ländleins“ mit Berlin, Spandau,

Köpenick, Oderberg, Saarmund und Potsdam dar-

zulegen. Er deutet dabei auch an, was aus

einem Markgrafen noch werden mag — wenn
er Vernunft gebraucht und Mühe und Arbeit nicht

flieht (S. 98 u. fg.) Unter den vielen ihm er-

theilten Rathschlägen ist beachtenswert!» die Mah-

nung, an dem Rechte der Nomination der Bischöfe

im Brandenburgischcn, die den Markgrafen ver-

liehen sei, fcstzuhaltcn
,

sonst hätten sie „ewig

Päpste in Lebus“ (S. 279). Die letzte bedeu-

tende Staatsaktion, die Albrechts Interesse in

Anspruch nahm, war die Wahl Maximilians zum

deutschen Könige 1486. Die Vorverhandlungen

dazu ergeben, dass ihm die Erhebung des Habs-

burgers auf den Thron nicht gerade sympathisch

war, weil dieser mit seinem grossen Hausbesitze

die Libcrtät der deutschen Fürsten zu bedrohen

schien. Er suchte daher die Macht der Reichs-

stände durch eine weitere Entwicklung der

Reichsverfassung zu heben und damit ein Gegen-

gewicht gegen die Königsgewalt zu schaffen. Im

Ucbrigen ist es unmöglich, in einem kurzen Refe-

rat die raannichfachcn Beziehungen Albrechts zum

Kaiser, zu seinen fürstlichen Genossen und zu

seinen Familienmitgliedern auch nur andeutungs-

weise zu schildern; hinzuweisen aber ist noch

auf den eigentümlichen Reiz, der in der höchst

besonderen Rede- und Schreibweise Albrechtä

Hegt, und den Steinhausen (Gescb. des deutsch.

Briefes II, S. 90) mit der Bemerkung hervor-

hebt, dass Albrecht Achilles neben Luther zu

den besten deutschen Briefschreibern der Ver-

gangenheit zählt.

Ausser einem sorgfältig gearbeiteten Personcn-

und Ortsregister hat der Hgb. dem 3. Bande

noch beigegeben zahlreiche Nachträge zu sämmt-

liehen Bänden, ein Itinerar Albrechts über die

Jahre 1470—1486, eine Zeittafel der wichtig-

sten Ereignisse dieser Zeit und, was besonders

schätzenswert ist, eine Sammlung aller der zahl-

reichen Sprüchwörter und Redensarten, deren

Albrecht sich in seiner Correspondenz bedient

hat. Die den Text begleitenden historischen

Notizen sind nicht selten zu werthvollen kleinen

Exkursen erweitert. Unter ihnen sind hervor-

zuheben: der Zwist im Hause Plauen (S. 131

u. ff.); die sächsisch-brandenburgischcn Irrungen

von 147 7— 1482, ein trauriges Bild des Raub-

wesens jener Zeit (S. 165 u. ff.); die Nachrichten

über die Elbzölle und die Zollstätten im 14. Jh.

(S. 294 u. ff.), sowie die Nachrichten über Al-
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brecbts Tod und Begräbniss im J. 1486 (S.

515 u. ff.). Korrekter Druck gereicht auch dem
3. Bande zu besonderer Zier; jedoch steckt viel-

leicht ein Druckfehler in dem S. 397 vorkommen-

den „persendlich“ für „persönlich“. Der dafür

sonst gebräuchliche Ausdruck „persondlich“ findet

sich S. 498 richtig vor.

Berlin. J. Heide mann.

Karl Gustav Wilhelm Stenzei, Gustav Adolf

Harald Stcnzels Leben. Mit Porträt. Gotha,

F. A. Perthes, 1897. XII u. 491 S. 8« M. 9.

Dass Stenzel, dem Geschichtsschreiber der

salischen Kaiser und des preussischen Staates,

erst mehr als 34 Jahre nach seinem Tode ein

biographisches Denkmal errichtet wird, dürfte

nicht blosser Zufall sein: so hoch man die

Leistungen Stenzeis im einzelnen bewerthen mag,

wird man doch wohl nirgends so weit gehen,

ihn jenen bahnbrechenden Geistern beizuzählcn,

die wie Niebuhr oder Ranke die moderne Histo-

riographie auf eine ganz neue Basis gestellt haben.

Demgemäss war vom Standpunkt der Geschichte

der Wissenschaft aus zunächst kein besonders

dringliches Bcdürfniss vorhanden, das Facit von

Stenzels Werken zu ziehen. Andererseits ist

gegenwärtig eine Lebensbeschreibung Stcnzels

durchaus am Platze: ohne eine solche lag die

Gefahr vor, dass schliesslich die jüngeren Histo-

riker nicht viel mehr von jenem wüssten, als

lediglich die Titel seiner Werke, und ein solches

Schicksal bat der durchaus tüchtige Mann, der

gediegene Forscher und wackere Patriot nicht

verdient. Die Aufgabe, ein zutreffendes Bild

von Stenzels Leben und Wirken zu geben, ist

in der vorliegenden Biographie in gelungener

Weise gelöst; es kam dem Vf. dabei sehr zu

gute, dass ihm vielfach Familienpapierc zu Gebote
standen; insbesondere sind in dieser Hinsicht die

recht interessanten Mitthcilungen aus Stenzels

Briefwechsel mit Perthes zu nennen. Je weiter

wir in dem Buche lesen, um so sympathischer
wird uns der Forscher und mehr noch der
Mensch Stenzel: wir lernen in ihm einen Cha-
rakter von fleckenloser Ehrlichkeit und Bieder-

keit kennen, dem freilich auch eine gewisse
Knorrigkeit und Schärfe anhaftet. Wie bei so
vielen deutschen Gelehrten floss sein Leben ohne
besonderen Zwischenfall dahin. Nach kurzer
vorübergehender Wirksamkeit in Leipzig und
Berlin war später ausschliesslich Breslau der
Schauplatz seiner Thätigkeit; ausser seinem Lehr-
amt an der Universität bekleidete er noch die
Stelle eines Archivars. In seinen reiferen Jahren
nahm er auch am politischen Leben aktiven An-
teil; er war Mitglied des Frankfurter Parlaments
und gehörte als solches zu der bekannten Depu-
tation, die Friedrich Wilhelm IV. die Kaiserkrone
nnbot; ebenso wurde er in das Erfurter Par-
lament gewählt. Eine führende Rolle hat er frei-

lich weder in Frankfurt noch in Erfurt gespielt.

Es war deshalb auch kaum erforderlich, die Ge-

schichte der Frankfurter Versammlung so aus-

führlich zu erzählen, wie es hier geschehen ist.

— Der Hauptinhalt von Stenzels Leben liegt

in seinen Werken. Seine wissenschaftliche

Thätigkeit erstreckte sich nach drei Richtungen

hin. Einmal fesselte ihn das deutsche Mittelalter,

dem insbesondere die beiden Schriften „Versuch

einer Geschichte der Kriegsverfassung Deutsch-

lands“ und „Geschichte Deutschlands unter den

fränkischen Kaisern“ gewidmet sind; sein zweites

Arbeitsfeld war die „Geschichte des preussischen

Staates“
;

endlich verdankt die Territorial- und

Lokalgeschichte Schlesiens ihm die wissenschaft-

liche Fundamentirung. Indessen fand er gerade

mit seinen Bemühungen, über die Geschichte

Schlesiens mehr Licht zu verbreiten, in der

Provinz selbst merkwürdig wenig Sympathie und

Verständnis; es gab eben damals in Schlesien

noch keine rechte Thcilnahme für wissenschaft-

liche Bestrebungen. — Es ist immer für einen

Biographen eine schwere Aufgabe, die wissen-

schaftlichen Leistungen seines Helden in das

rechte Licht zu setzen, wenn er selbst diesen

Arbeiten nur als Laie gegenübersteht. Es ist

anzuerkennen, dass sich Stenzels Biograph, dessen

eigenes Studiengebiet sich nach ganz anderer

Seite erstreckt, mit grossem Flciss bemüht hat,

sich in den ihm fremden Stoff hineinzuarbeiten.

Er hat insbesondere auch zu einem richtigen

Urtheil über die wissenschaftliche Bedeutung der

Werke Stenzels zu gelangen gesucht, hat, um ein

solches zu gewinnen, mit regem Eifer den gleich-

zeitigen Rezensionen nachgespürt. Freilich liegt

auf der Hand, dass ein solches gewissenhaftes

Verzeichnen der Ansichten der Zeitgenossen nicht

im Stande ist, ein eigenes Urtheil über die Be-

deutung eines Werkes innerhalb der wissenschaft-

lichen Entwickelung, wie weit es neue und posi-

tive Resultate ergab, wie weit cs bleibenden

oder nur vorübergehenden Werth hatte, worin

es die Forschung förderte, in welchen Punkten

es später überholt wurde, zu ersetzen: ein sol-

ches Urtheil vermöchte allerdings nur der Histo-

riker von Fach abzugeben. Es wäre daher

Unrecht, dem Vf. daraus einen Vorwurf zu

machen, dass er uns eine derartige kritische

Würdigung schuldig geblieben ist. — Ueberall

ist das redliche Streben zu erkennen, ohne Vor-

eingenommenheit für seinen Helden unbefangen

und objektiv zu urtheilen; dass dies freilich beim

besten Willen für den Sohn dem Vater gegen-

über nicht immer möglich sein wird, liegt in der

Natur der Dinge; und es kann daher nicht über-

raschen, dass sich bisweilen eine gewisse apo-

logetische Tendenz bemerkbar macht: es gilt

dies, wenigstens nach meinem Urtheil, vor allem

von dem, was über die Beziehungen Rankes zu

Stenzel bemerkt ist. — Die Art der Darstellung
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selbst verdient nur Lob: sie ist ihrem Gegen-

stand ganz entsprechend prunklos und schlicht,

ohne doch die für eine Biographie ganz un-

erlässliche innere Wärme vermissen zu lassen.

Vielleicht dass etwas inehr eine chronologische

Anordnung hätte innegehalten werden können:

gewiss ist es unmöglich, eine Gelehrtenbiographie

strikt chronologisch aufzubaucn; aber es hätte

sich doch wohl vermeiden lassen, so wie es hier

in der grösseren Hälfte des Buches geschehen

ist, von der chronologischen Folge ganz abzu-

sehen. — Alles in allein: nach Stoff und Be-

handlung ein sympathisches und liebenswürdiges

Buch, das trefflich geeignet ist, seinen Zweck
zu erfüllen: der Nachwelt wieder einen Mann
wissenschaftlich und menschlich näher zu bringen

und ins Gedächtnis« zurückzurufen, der allzufrüh

einer nicht verdienten Vergessenheit anheimzu-

fallen drohte.

Halle a. S. Walther Schultze.

M. Kayserling, Ludwig Philippson. Eine Bio-

graphie. Leipzig, H. Mendelssohn, 1898. IV u.

344 S. 8". Mit Porträt und Faksimile. M. 4.50.

Eine ins Einzelne gehende, mit einem Na-

menregister von 6 Seiten versehene Lebens-

geschichte des Rabbiners in Magdeburg und Re-

dakteurs der ,Allgemeinen Zeitung des Juden-

thums*1

, wovon Einzelheiten vermöge eines hier

nicht angegebenen persönlichen Verhältnisses dem
Vf. näher bekannt sein konnten. Wenn dieses

Buch einen weiteren Leserkreis findet, so ge-

schieht es wohl aus Rücksicht für den Vf. und

seine Auffassung. Er sieht eine ihm nahe

stehende Figur über Lebensgrösse oder stellt

sic auf eine Höhe und in die Mitte von Bewe-
gungen, welche ihr eine vergrösserte Bedeutung
geben. Um Philippson gruppirt er die Erschei-

nungen eines halben Jahrhunderts im modernen
Judenthum, wie wenn etwa Jemand die moderne
Geschichte Deutschlands in Form einer Biogra-

phie des Hauptredakteurs der Vossischen Zeitung

darstellen möchte. Hr. Kayserling ist von dem
Einflüsse Philippsons auf alle Vorgänge im Juden-
tum so sehr durchdrungen, dass er einen sol-

chen vuraussetzt, wo jedes Zeugniss fehlt, z. B.

bei der Stiftung der Pariser Alliance universelle,

auf welche selbst hier nicht einzugehen ist.

Hr. K. provozirt aber die Kritik, indem er

(S. IV) angiebt, diese Schrift seiner früheren (in 2.

Aull, erschienenen) über Mendelssohn in Anlage und
form angeschlossen zu haben. Der Gegensatz
des überbescheidenen Denkers und schüchternen

Schriftstellers zu dem sich überall cinmiscbenden,
teilweise geschickten Journalisten, der über Alles

reden und schreiben zu können glaubt, ist zu
grell, um nicht ein audiatur et altera pars her-

vorzurufen.

Philippson hat unstreitig das zweideutige Ver-
dienst, das moderne Z ei tungs wesen mit seinen

Licht- und Schattenseiten auf jüdischem Boden
grossgezogen, ein Amalgam von Religion und

Wissenschaft, Judenthum und Politik, Gemein-
wesen und Persönlichkeiten gefördert, der auto-

didaktischen Anmanssung, gegenüber der Fach-

kunde, das Wort gegeben zu haben. Die „all-

gemeine 1“ Zeitung hat in einem halben Jahr-

hundert beinahe 200 Töchter in allen Ländern,

Sprachen und Jargons erzeugt, welche der eige-

nen Mutter die Verehrer abspenstig zu machen

versuchten; sie sind, bis auf wenige, der ver-

dienten Vergessenheit anheimgefallen. — Dass

der Missbrauch eines Mittels dasselbe nicht ver-

werflich mache, versteht sich von selbst; Philipp-

sons Chatakter und die Ehrenhaftigkeit seiner

Bestrebungen und deren theilweiser Erfolg ist

hiermit in keiner Weise bemängelt. Philippson

verstand es, sich Anerkennung zu verschaffen.

Ob er u. A. auch zu den Dichtern zu zählen

sei, mag jeder, nach seinem Gesehmacke, aus

den Proben (S. 204) bcurtheilen.

Mit Nachdruck muss ich der Scblussbe-

merkung (S. 337) entgegentreten, dass Philippson

„die wissenschaftliche Durcharbeitung des

Judenthums“ direkt oder indirekt in nennens-

werthem Maasse gefördert habe, wenn wissen-

schaftlich im eigentlichen Sinne des Wortes ge-

nommen wird. Die bekanntesten Vertreter der

Wissenschaft auf jüdischem Gebiete, wie Rapo-

port, Zunz, Geiger, Dukes, Munk, J.
Derenbourg,

Z. Frankl, M. Sachs, D. Cassel, J. Zedner usw.

wissen Nichts von einer Förderung durch Philipp-

son zu erzählen, aber ebensowenig der Vf. selbst in

seinen verdienstlichen wissenschaftlichen Schriften

seit vollen 40 Jahren. Die wenigen wissen-

schaftlichen Zeitschriften in hebräischer, deut-

scher, französischer und englischer Sprache haben

nicht die mindeste Verwandtschaft mit der A. Z.

d. J., deren Redakteur keinen einzigen Artikel

dort aufzuweisen hat. — Philippson hat ein „In-

stitut zur Förderung jüdischer Littcratur“ ge-

schaffen, welches neben Belletristik u. dgl. auch

die vielbändige Geschichte der Juden mit 1 reib-

haushitze nicht zum Vorthcilc derselben, beschleu-

nigte, aber auch eine dreitheilige Geschichte der

Karäer, wovon es in Ersch und Gruber (Art.

Karaiten S. 24) heisst: „in den ersten 2 Bänden

ist nahezu jede Angabe mit Misstrauen aulzu-

nehmen“. — Ueber den Unterschied von Geigers

projektirtcr „theologischer Fakultät“ und der

von Philippson inaugurirten Lehranstalt belehrt

uns des Letzteren eigener Sohn Prof. Martin

Philippson in einem kürzlich erschienenen Jahrbuch.

Kurz! Es wäre besser gewesen, nicht an Philipp-

sons Stellung zur Wissenschaft und deren Ver-

treter zu erinnern.

Es ist eine undankbare Aufgabe, ein grelles

Lichtbild mit dem nöthigen Schatten zu ergänzen;

wenn aber ein achtbarer Schriftsteller etwas ge-

blendet erscheint, so ist es eine unerlässüchc

Digitized by Google
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Pflicht eines langjährigen Freundes, der zur be-

handelten Persönlichkeit in keinerlei Beziehung

gestanden, sich an das bekannte nmicus Plato

usw. zu halten.

Berlin. Moritz Steinschneider.

Geographie, Länder- und Völkerkunde.

Viktor Hantzsch, Sebastian Münster. Lehen,

Werk, wissenschaftliche Bedeutung. [Abhandlungen

der philolog.-histor. Kl. der Kgl. Stichs. Gcscllsch. d.

Wissensch. Bd. XVIII. Nr. III.] Leipzig, B. G.

Teubncr, 1898. 187 S. gr. 8". M. 6.

Wer kennt nicht Sebastian Münsters Kosmo-
graphie? Sie hat von 1544, dem Jahr ihres

ersten Erscheinens, an, nicht weniger als 46
Ausgaben in 6 Sprachen erlebt. Wie vielseitig

aber die Gelehrsamkeit dieses Mannes gewesen,
aus dessen Feder 7 5 Werke hervorgegangen
sind, der ein ebenso bedeutender Hebräer als

Kosrnograph war, darüber erhalten wir ein-

gehendste Auskunft durch Viktor Hantzsch. Die
bisherigen Angaben über das Leben wie die

Werke Münsters waren ausserst dürftig und un-

befriedigend. Eine so fleissige und erschöpfende
Arbeit wie die vorliegende muss deshalb freu*

digst begrüsst werden. Insbesondere ist der
ungemein reiche bibliographische Nachweis aller

Ausgaben der vielen Werke, wie die Angabe
der Bibliotheken, wo diese vorhanden sind, höchst
willkommen. Wir geben einige Daten aus dem
II.sehen Buche.

Scb. Münster ist geboren zu Klein-Ingclhcim

1480, trat 1505 in das Franziskancrkloster zu

Heidelberg ein, kam 1509 nach Ruffach, wo sein

Lehrer Pcllican bleibenden Einfluss auf seine

Lebensrichtung in den beiden Fächern des He-
bräischen und der Kosmograpbic gewann, wenn-
gleich letztere Neigung erst spät zur Hcthätigung
gelangte. Ihm folgte Münster 1511 nach Pforz-
heim; 1514— 1524 ist er in Tübingen (wohl
mit kurzer Unterbrechung durch einen Wiener
Aufenthalt) und hier erscheinen seine ersten he-
bräischen Werke. Itn J. 1524 erhielt er die

Hofpredigerstelle und einen Lehrstuhl des He-
bräischen in Heidelberg mit dem kärglichen Ge-
halt von 25 fl., wovon er 20 fl. für die Kost
bei «len Barfüssern geben musste (seine besser-
gestellten Kollegen bezogen 60— 80 fl.). Als er
eines Tages in Verlagsangelegenheitcn nach Basel
reisen wollte, wurde ihm der Urlaub verweigert
und, als er dennoch ging, das Gehalt cingczogen.
Schon 1527 verschaffte ihm Occolainpadius
einen willkommenen Ruf, wieder als Lehrer des
Hebräischen, nach Basel; doch blieb Münster
bis Ende des folgenden Jahres in Worms, weil
in Basel die religiösen Wirren und fortgesetzten
Kämpfe keine Vorlesungen ermöglichten. Rath
und Universität waren altgläubig, die Bürger-
schaft reformatorisch gesinnt. Auch Münster

hing noch am alten Glauben und griff als Pre-

diger anfangs Februar 1529 die Lehren des

reformirten Bekenntnisses an, wodurch es zu

Gewalttätigkeiten kam, denen der Bildersturm

folgte. In Folge dieser Ereignisse veriiessen

zahlreiche Altgläubige die Stadt, darunter Eras-

mus, Glarcanus und Münster. Letzterer kehrte

nach Worms zurück, um seine litterarische Thä-

tigkeit wieder aufzunehmen. Aber er war stellen-

los, und das konnte er für die Dauer nicht blei-

ben. So kommt es, dass wir ihn am Ende des-

selben Jahres sein Ordenskleid ablegcn, das

reformirte Glaubcnsbekcnntniss annehmen und

nach Basel zurüekkehren sehen. Er übernimmt

die hebräische Professur mit 60 fl. Gehalt und

heirathet schon im folgenden Jahre die reiche

Wittwe des 1525 verstorbenen Buchhändlers

Adam Petri. Die Verheirathung gewährte Münster

endlich, sagt H. , das, was er seit Jahrzehnten

vergeblich erstrebt hatte: ein sorgenfreies, ganz

den Studien gewidmetes Leben. Er verfügte

jetzt über beträchtliche Einkünfte, konnte jähr-

lich grössere Reisen machen, Landvermessungen

und kartographische Aufnahmen veranstalten. Da

er von theologischen und politischen Streitfragen

wie vom öffentlichen Leben überhaupt sich gänz-

lich ferne hielt (nur fast gezwungen übernahm er

1547 das Rektorat der Universität), so waren

die 23 Jahre, welche er in Basel noch zu ver-

leben hatte, ganz der überaus fruchtbaren schrift-

stellerischen Thätigkeit gewidmet. Epochemachend
waren seine Ausgabe der hebräischen Bibel mit

lateinischer Uebersctzung 1534— 35 und seine

grosse Kosmographie 1 540. Erst in Basel be-

ginnt eigentlich recht Münsters kartographische

Thätigkeit (nur die einzige Karte der Umgebung
von Heidelberg fällt in frühere Zeit). Jetzt fol-

gen die Karte Deutschlands nach Nikolaus

Cusanus 1530, eine Weltkarte 1531, die Mappa
Europae 1536, Tschudis Karte von Räticn 1538,

20 Karten zu den neuen Ausgaben von Solinus

und Mela 1538, 48 Karten zur Ausgabe des

Ptolemäus 1540, 55 neue Karten zur Kosmo-

graphie 1544 und 1550. Sämmüiche 142 Kar-

ten Münsters, mehr als vor ihm überhaupt ge-

druckt Vorlagen, sind in Holzschnitt ausgeführt.

Münster starb 1552 an der Pest. Schrecken-

fuchs hielt ihm eine hebräische Leichenrede.

Sein Grabmal ist irn Münster in Basel. Sein

handschriftlicher Nachlass ist spurlos verschwunden.

Durch die H.sche Studie ist eine wichtige

Lücke in der Geschichte der Kartographie aus-

gefüllt, und wir sehen mit Begierde dem neuen

von ihm in Aussicht gestellten Werke über „die

geographische Littcratur Deutschlands im Ke-

formationszeitalter “ entgegen.

Stuttgart. K. Miller.
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Staats- und Rechtswissenschaften.

Arthur Mülberger, P.
J.

Proudhon, Leben und

Werke. Stuttgart, Fr. Fromraann (E. Hauff), 1899.

248 S. 8°. M. 2,80.

Wenn einer der hervorragendsten Vertreter

des Sozialismus eine monographische. Würdigung
erfährt, wie es hier durch Mülberger versucht

ist, so muss vor Allem Eins geleistet werden:

eine Erklärung der Entstehung seiner merk-

würdigen Geistesricbtung. Im vorliegenden Falle

waren demnach in erster Linie die wirtschaft-

lichen Verhältnisse des Arbeiterstandes und Klein-

bürgerthums unter dem Julikönigthum und dem
zweiten Kaiserreich, dann die grossen politischen

und Klassen-Gegensätze im damaligen Frankreich

und weiter die wichtigsten Geistesströmungen in

der Philosophie und den Sozialvvissenschaften

darzustcllen
;

und nachher war zu zeigen, wie

Proudhon der Kritiker, der Kämpfer und der

Denker aus den ökonomischen, politischen und

litterarischen Verhältnissen jener Epoche gleich-

sam herausgewachsen und durch die Originalität

seiner Ideen und durch seine wunderbare schrift-

stellerische Begabung der führende Geist in der

radikal -sozialistischen Rewegung seines Vater-

landes wie überhaupt der romanischen Länder
geworden ist. Diese „historische Interpretation“

der Proudhonistischen Sozialtheorie — um den

Ausdruck Hasbachs zu brauchen — ist von Mül-

berger nirgendwo versucht worden, und damit

hat er von vornherein auf jede tiefere wissen-

schaftliche Erfassung seines Themas Verzicht

geleistet. Vielmehr begnügt sich M. damit, den

fortlaufenden Faden von Proudhons Lebens-
geschichte in der Hand, einen Ueberblick über

die fundamentalen Ideen zu geben, die er Schritt

lür Schritt in seinen Werken nicdergelegt hat.

Diese Aufgabe hat der Vf. mit Verständnis und

Geschick erfüllt: als geschmackvoller Schrift-

steller und als genauer Kenner aller Werke von
und über Proudhon hat er unzweifelhaft eine les-

bare und zuverlässige Biographie des französi-

schen Denkers geliefert, auch gewisse schwer
zu fassende Ideen desselben, wie z. B. sein fa-

moses Tauschbank-Projekt dem Verständnis des

Lesers näher zu bringen gewusst, aber doch
kommt er nirgendwo dazu, dem Nationalökono-
men, der die Hauptwerke Proudhons und die

einschlägigen Arbeiten von Lexis und Diehl kennt,

etwas wesentlich Neues zu sagen. Schliesslich

muss auch hervorgehoben werden, dass die blinde

Bewunderung, die M. seinem Helden zollt, den
Werth des Buches beeinträchtigt: sobald Proud-
hon eine Ansicht äussert, wird sie alsobakl als

wunderbar tiefsinnig charaktcrisirt, dagegen wird
nirgendwo das illusionäre Element seiner Lehren
als solches gekennzeichnet, noch auch die zahl-

reichen Ucbertreibungen und Irrgänge gerügt.

Der Wissenschaft hat der Vf. durch einige klei-

nere, früher von ihm publizirte Aufsätze über

Proudhon und Marx mehr gedient als durch die-

ses grössere Buch.

Berlin. Georg Adler.

Kunstwissenschaften.

C. R. Hennig, Die Aesthetik der Tonkunst.

Leipzig. Joh. Ambros. Barth (1897]. VIII u. 231 S. 8“.

M. 4.

Der Vf., ein geschätzter Dirigent und .Musik-

lehrer in Posen, hat bereits mit einigen anderen

Arbeiten sich auch als Schriftsteller nicht unvor-

teilhaft eingeführt. Mit einer „Aesthetik der

Tonkunst“ hat er sich aber etwas seine Kräfte

Uebersteigendcs vorgenommen. Auch wrenn man

darauf Verzicht leistet, einer individuell gefärbten

Behandlung des Gegenstandes zu begegnen, wie

etwa in den einschlägigen Werken von Walla-

sehek, Hausegger und Engel, so ist es dennoch

nicht wohl möglich, einen befriedigenden Eindruck

von der Arbeit zu gewinnen, da diese über einen

etwas veralteten philosophischen Jargon nicht

hinauskommt, aber auch diesen als eine fremd-

artige Schale mit sieh hcrumschieppt. Um den

eigentlichen Kern aber ist es am schlimmsten be-

stellt. Zu einer systematischen Zergliederung

der einzelnen Elemente des musikalischen Kunst-

werks sind nicht einmal Ansätze vorhanden, ob-

gleich doch dafür gute Vorarbeiten hätten benutzt

werden können. Stau dessen hält sich der Vf.

fortgesetzt in dem einigermaassen gefährlichen

Geleise allgemeinster Begriffsbestimmungen, wobei

Weisseschc Dialektik, Hclmholtzsche exakte

Wissenschaft und musikalische Fachterminologie

in unvcrschmolzcnster Weise durcheinander wöl-

ken. Das Deprimirendstc aber ist, dass dem

Vf. für gewisse Gebiete der Musik das eigent-

liche Empfinden zu fehlen scheint, so vor allem

für die ältere Kirchenmusik, l’olcmisirt er einer-

seits gegen Hanslicks Lehre von den tönend be-

wegten Formen, so sieht er doch andererseits in

der Mehrzahl der klassischen Instrumentalwerke

nur „formalschöne“ Werke ohne eigentlichen

Inhalt. Der Vokalmusik aber spricht er die

Fähigkeit der „Darstellung des Formalschönen“

rundweg ab (S. 128) und hält formalschöne

Vokalkomposition einfach für Verirrungen. Ich

muss mir hier den Nachweis, dass der Vf. selbst

stilistisch seiner Aufgabe durchaus nicht ge-

wachsen ist. versagen. Was mag er sich wohl

bei folgendem Ausspruche gedacht haben: „Musik

und Mimik. — Hierfür sind Beispiele nicht vor-

handen. wohl aber tritt das Umgekehrte häufig

ein“ (S. 189)??!

Leipzig. Hugo Riemann.
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Notizen und Mittheilungen.

Adolf Beier, Ilie höheren Schulen fn I’reusscn
und ihre Lehrer. Sammlung der wichtigsten hier-
auf bezüglichen Gesetze. Verordnungen und Verfü-
gungen, nach amtlichen Quellen herausgegeben.
Halle n. S,, Buchhandlung des Waisenhauses, 1899.
X u. 284 S. 8*.

Die 1886 zuletzt bearbeitete Wieseschc Sammlung
ist seit der Einführung der neuen Lehrpläne von 1892
und Jer daran anschliessenden Neuordnung des Prüflings-
Wesens, der Rang- und CichaiLsVerhältnisse der höheren
Lehrer veraltet. Eine Zusammenstellung der in den
letzten 8 Jahren erlassenen Gesetze und Verordnungen,
soweit sie die Organisation der preussischcn höheren
Schulen betreffen, war dringend nothwendig geworden.
Sic ist in dankenswerter Weise vom Ministerium selbst
ausgegangen und lässt an Vollständigkeit und über-
sjchtllchcr Ordnung des Stoffes nichts zu wünschen
übrig. Den Lehrern, Behörden, sowie allen, namentlich
bezüglich des iterechtigungswesens an den höheren
Schulen interessirten Personen ist das Werk dringend
zu empfehlen.

j.; j j

Friedrich Adler, Neue Gedichte. Leipzig, G. H
Meyer, 1899. 88 S. 8". M. 1,50.

Adler, eine der sympathischsten Erscheinungen des
heiss umstrittenen deutsch- böhmischen Bodens, ist als
Lyriker, Ucbcrsetzer und neucstcns auch als Dramatiker
mit hoher Anerkennung genannt wurden. Nun tritt in
der vorliegenden Sammlung neuerdings ein ihn beson-
ders charakterisirender Zug hervor, der der höchsten
künstlerischen Ehrlichkeit. Man empfangt sofort die
Ucberzeugung, dass jahrelang im Herzen des Dichters
gekocht und gegohren haben muss, was sich ihm end-
lieh zur Form durchrang. Adler denkt nur seine Ge-
danken. er fühlt nur mit seinem Herzen, werthet nur
mit seinem Urtheil. So eignet seinen Gedichten ein
hoher persönlicher Reiz, nieht am wenigsten jenen, die
mit zarter Heiterkeit sein reines häusliches Glück ver-
künden, das nur manchmal durch die Erinnerung an
Icidvolc Vergangenheit wie durch ein unschädliches
Wölkchen getrübt wird. Ganz eigenartig sind die Ge-
d,ch'e » l

r'
ld und .Beethoven“, die Beethovens Töne

nachzufuhlen streben. Echt modernes soziales Mitfühlendem es an scharf satirischen Lichtern nieht fehlt, ziehtswh erwärmend durch das Gedankenleben und die Ge-
fühlswelt dieses bedeutenden Menschen und Künstlers

Die Unlv. Dorpat feiert im J. 1902 ihr lOOjähr.

LCS e
;r z.

E1"‘
,

K
?.
mn,iss - < Sammlg u. Heraus-

niA u v
M
o

en zur Gcsch d - Univ. bittet
für d. Beschaffe e. mögt, vollsland. Sammlg von Mate-
rialien zum biograph. Lexikon d. I'roff. l.ehrbcnmten
wie z. histor. Abriss d. Bestandes u. d. Tbätigk d
Llnu'. alle Gesellschaften u. einzelne Personen um bal-
dige Zustellg in ihrem Besitz befindl. Stücke an d. Rektor.

I urio
v
TL

torb
-,

l

j

r
?
h- Ab8 ' Ö'konomicrath Schultze-Lupitz, Ehrendoktor d. Umv. Jena, hat dieser ein

wende d°V«
000 aus8csct2 t, über dessen Ver-ndg d. Witlwe nähere Bestimmgn zu treffen hat.

...
ü

:

Ac “ d ‘ dls Inscriptions in Paris hat d. Preis

Snrachl* h
’

-}W
t!
-r- f' d bcslc «'ssenschafll. gricch.Sprachlehre der Vergleich. Gramm, d. Gricch. u. Lat.von Riemann u. Goclzer zuerkannt.

dES 0bcrl’«sischc'n Geschichts-Vereins

WerireTnE n'r
vo,

L ,

M rdr dic Ausarbeitung eines

und Deut'..n
<S

,

Ch ' d> Schiffenbergs als Kloster

uns L9 hl
n,

I
,,d 'rl‘ S,'u n « von der Stif-

Das Wnrü m .

““ Ausgang des I I. Jh.s aus. -Das Werk soll im Anschluss an die Untersuchungen

von Wyss und Witte auf selbständig, krit. Qucllenforschg
beruhen, die das gesummte vcröffcntl. Material beherr-
schen muss, aber auf das ungedruckte nicht zuriiekzu-
gehen braucht. — Die Arbeit so» einen Umfang von 10
Druckbogen nicht überschreiten und muss, mit Kenn-
wort versehen, bis zum 1. Juli 1900 beim Vorsitzenden
des Vorstands eingereicht werden. Preisrichter sind
Prof. Dr. Höhlbaum, Oberbibliothekar Prof. Dr. Haupt
und Privatdoz. Dr. J. R, Dieterich in Giessen.

Der rühmlich bekannte italien. Geschichtsforscher,
Prof. Pasquale Villari an d. Univ. Florenz vollendet
in diesem Herbst seine 40jähr. Wirksamkeit als Professor.
Zu Ehren des Jubilars soll c. Villari-Stiftg zur För-
derg geschichtl. Studien jeder Art ins Leben gerufen
werden. Beiträge hierzu nimmt das Bankhaus French,
Lemon & Co. in Florenz bis zum 15. Juni entgegen.
Den Aufruf hüben auch viele deutsche u. engl. Ge-
schichtsforscher unterzeichnet: der erste Sammelbogcn
weist schon 25000 Fr. auf.

Gelehrte Gesellschaften und Vereine.
Sitzgsber. d. Kgl. Preuss. Akad. d. Wiss. zu Berlin.*)

27. April. Gesammtsitzg. Vors. Sekretor: Hr. Vahlen.
*) Hr. Dicls las: Zur Geschichte des Begriffes

Element. Die mannichfaltige Verwendung des Termi-
nus oroi^ttov und elcmenlum im Altcrthum wird darge-
Icgt und der Einfluss nachgewiesen, den die einzelnen
Philosophenschulen und zuletzt das Christenthum auf
die Ausgestaltung und Verbreitung des Begriffes ous-
geübt haben. — Die Akademie hat an das zur Feier
des ersten Centenariums von Lazzaro Spallanzani in
Reggio nell* Emihn gebildete Comite eine Adresse ge-
richtet. — Herr Fischer überreicht im Auftrag der Frau
Geheimrath Magnus 60 Briefe von Berzeltus an das
frühere Mitglied der Akademie, Prof. Gustav Magnus,
welche der Akademie als Kigenthum verbleiben sollen.— Die Akademie hat das ordentliche .Mitglied der phi-

losophisch-historischen Klasse. Hm. Heinrich Kiepert,

?.
m "!• durch den Tod verloren. — Hr. Dicls

überreicht B Geschichte der Augenheilkunde im
Alterthum“ von J. Hirschberg, Leipzig 1899, und die
mit Unterstützung der Akademie von W. Schmidt be-
sorgte Ausgabe von Heronis Alcxandrini opera. Vol. 1

nebst Supplcmentum. Leipzig 1899. — Der Direktor
d

r

c
r

Universitätsbibliothek zu Leiden. Hr. Sc. de
Vries übersendet der Akademie Ftecu eil de iravaux
43,1,1totuo-pathologiqneu du Labora toire Boerhaave JfiflS

IS98 public par D. E. Siegenbcck van Ueukchin.
Tome 1. 2. Leide 1899.

In d. Moisitzg d. Arckdolog. Gesellsch. zu Berlin
sprach Hr. Engclmann üb. e, Reihe v. Vascnbildern,
deren Ligcnthümlichktn er dem Einlluss d. Bühne zu-
schrieb, u. Hr. H. Schöne üb. d. Instrument d. röm.
Feldmesser; Hr. Conzc legte Photographien jüngst gc-
fund. pergamen. Skulpturen mit erläuternd. Bemerkun-
gen vor.

In d. Sitzg d. Ffumismal. Gesellsch. zu Berlin am
10. April hielt Hr. Brause c. Vortrag üb. Gcsch. u.

Numismatik d. Insel Korsika unter Theodor v. Neuhof
u. Pasquale Pauli; Hr. Bahrfeld t sprach üb. ravens-
berg. Münzkunde.

In d. Anthropolog. Gesellsch. zu Berlin sprach am
-9. April Hr. von den Steinen üb. d. Tänze d. Moki-
Indianer

,
Hr. Beifuss üb. Schwerter aus Borneo; Hr.

Bastian gab Mitlheilgn von s. letzten Reise nach d.
indisch. Archipel.

) SunderobdrQcke auch der in den Sitzungsberichten er-
scnicncncn Miithtnlutigcn sind vom l. Jan. isw ab zum IVcisc von

irncbr als 2 Bogen stark M.) durch Jjc Verlags-
buchhandlung von G. Reimer zu beziehen.

9 Erscheint nicht in den akademischen Schriften.
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Personalchronik.

Ernennungen, Auszeichnungen usw.

I. An Universitäten usw. Der Rclig. - Prof, am
Staats -Real- u. Obcrgymn. in Tcplitz- Schönau, Dr.

Franz En dl er, ist z. ao. Prof. d. Dogmatik an U.

dtsch. Univ. in Prag ernannt worden. — Der ao. Prof,

f. klass. Philol. a. d. Univ. Wien, Dr. Edm. Hauler,

ist z. o. Prof, befördert worden. — Der Prov.- Schul-

rath Prof. Dr. Stephan Wactzoldt in Breslau ist

zum Vortragenden Rath in d. Unterrichtsabth. im Kultus-

ministerium ernannt worden. — An der Univ. Lausanne

hat sich Dr. C. Schenk als Privatdoz. f. Ethnologie u.

Anthropologie habilitirt. — Der Oberbibliothekar Dr.

Karl Bovscn an d. Kgl. Bibi, zu Berlin ist zum Di-

rektor d." Kgl. u. Univ. -Bibi, in Königsberg ernannt

worden. — Der o. Prof. d. öffentl. Rechts an d. Univ.

Wien, Dr. L. Mitteis, ist an d. Univ. Leipzig berufen

worden. — In d. jurist. Fakult. d. Univ. Breslau hat

sich Dr. Schott als Privatdoz. habilitirt.

II. An Gymnas ien usw. Gymn.-Prof. Dr. De nicke
in Berlin ist' zum Direkt, der Realseh. in Rixdorf ernannt

worden ; Direkt. Unruh an d. Realsch. in Königsberg i. Pr.

ist an dicObcrrealschulc in Breslau, Gymn.-Dirckt, Prof. Dr.

Angermann in Plauen i. V. an d. Fürsten- u. Landessch.

in Grimma versetzt worden. Prof. Fleischer an der

Fürsten- u. Landesschulc in Grimma ist zum Dir. d.

Gymn. in Plauen i. V. ernannt worden. — Zu Pro-

fessoren sind ernannt worden die Oberlehrer Dr. Bal-

deniusam kgl. Gymn. in Leipzig; Dr. Hölze u. König
am kgl. Gymn. in Dresden, Dr. Lamprecht am Gymn.

in Zittau, Dr. Loh sc am Gymn. in Wurzen, Karl

Brenthcl u. Stübner am Rcalgymn. in Döbeln, Kunz
am Kealgymn. in Zwickau, Dr. Schroetcr am Kealgymn.

in Leipzig, Dr. Wcickert am Renlgymn. in Zittau, Dr.

Zehre an d. Realsch. in Grosscnhuin, Direkt. Dr. Wolf
an d. Realsch. in Rochlitz.

Todesfälle.

Prof. Ludwig Büchner, in d. Nacht vom 30. Apr.

z. I. Mai, im 75. J. , in Darmstadt; der Archäologe u.

fr. Konservator d. vrzbischöfl. Diözesan- Museums in

Köln, Dr. Franz Bock, am 2. Mai, 76 J. alt, in Aachen;

der einstige Präsident d. Reichsgerichts u. d. dtschen

Reichstages, Wirkl. Geh. Rath Prof. Dr. Eduard v.

Simson, am 2. Mai, im 89 J., in Berlin; der I.cibniz-

forschcr u. Vf. d. „Gesch. d. Mathematik in Dtschld“,

Prof. Dr. Karl Immanuel Gerhardt, am 5. Mai, im

83. J„ in Halle.

Neu erschienene Werke,
vom 4. bis 10t Mai ln der Redaktion cingolicfcrL

Bellucci, A., Sulla scala esterna del palazzo dcl

popolo. Perugia, unionc tipograf. cooper.

Bender, Wilh., Mythologie u. Metaphysik. D. Ent-

stchg d. Weltanschauungen im griech. Alterth. Stttg.,

Frommann. M. 4.

Bcndix, B., D. dtschc Privatrecht auf Grund d. dtsch.

bürg. Gesetzbuchs System, dargestclll. 4. Abth. : Fami-

lien- u. Erbrecht. Bresl., Kern. M. 5.

Bess, Beruh., D. ewige Hohepriesterthum Jesu Christi.

2 Pred. Marb., Eiwert. M. 0,40.

Böhlau, Hel., Halbthier. Roman. Berl., Fontane.

Brown, Rob., Researches into the origin of the pri-

mitive constellations of the Grceks, Phocnicians and

Babylonians. Vol. 1. Lond., Williams & Norgatc. Geb.

Sh. 10, 6.

Fabricius, W., D. deutsch. Corps. Berl., H. L.

Thilo. Geb. M. 10.

Fi sc hei, Alfr., König u. Kanzler. E. hist. Zeitbild

«n 1 Aufzuge. Lpz., W. Friedrich. M. 1.

Gilde- og Lavsskraaer, Danmarks, fra MiUdelalderen

udg. ved C. Nyrop. 1. Bd. I. H. Koph., Gad,

Görland, Alb., Aristoteles u. d. Mathematik. Marb.,

Eiwert M. 4,50.

Gundlach, Frz., Hessen u. d. Mainzer Stiftsfchdc

1461/63. Ebda. M. 3,60.

Hanssons, Laur., Sagaoversaoltclsc udg. af Gust.

Storm. [Vidensskabss. Skr. II. Mist, fil, KL 1898, 1.]

Christ iania, Dybwad.
Hetbig, C. E., Emcuerg d. Genfer Ucbcrcinkunft.

E. Vorschlag f. d. Friedcnskonfer. Drcsd., 0. Damm.

M. 1..

Hut her, A., D. psychot. Grdlage d. Unterrichts.

[Schiller-Ziehens Samml. II, 6.] Berl., Rcuther & Keichard.

M. 2.

James, Will., D. Wille z. Glaub, u. andere popular-

philos. Essays. Uebs. v. Th. Lorenz. Mit Geleitwort

v. Krdr. Paülsen. Stttg.. Frommann. M. 3.

Kirche, D. kath., hgb. v. d. Lco-Gcscllsch. Bd. II,

H. 5/6. Berl., AOg. Verlagsgesellsch. Fol. Je M. 1.

Leineweber, Rieh., Sab. Jac. Morgenstern, c. Bio-

graph Friedr. Wilh. I. [S.-A. a. d. Forsch, z. brdbg.

Gesch. XII. 1.] Lpz., Duncker & Humblot.

Marbc ,
Karl, Nnturphilos. Untersuch, z. Wahrechem-

lichkeitslehre. Lpz., Engelmann. M. 1,20.

Marcus, Ernst, D. exakte Aufdeckg d. Fundaments

der Sittlichkeit u. Religion u. Die Konstruktion d. Welt

aus den Elementen des Kant. Lpz., Haacke. M. 8.

Meyer, Emst, D. gereimten Liebesbriefe d. deutsch.

Mittelalters. Marb., Eiwert M. 2.

Paulscn, Friedr., 1mm. Kant. S. Leben u. s. Lehre.

2. u. 3. A. Stttg., Frommann. M. 4.

Rabe v. Pappenheim, Gust, Die neuen Hess

von Wichdorff, Gesch. c. Fälschung. Marb., Elwcrt.

M °

Rcclams Univers.-Bibl. Nr. 3951-3954. A. Albroeht,

.Abriss d. röm. Littgesch. - 3955. Fr. Arnold D. Aqua-

rium in Verbdg mit dem Terrarium. — 3956. Aubcr,

Gustav oder Der Maskenball. Oper. — 39o7. Georg

Borgfcld, Genies der Bühne. Charakteristiken. — 3958.

G. Raeder, Der Weltumseglcr wider Willen. Posse. —
3959/60. Hans Sachs’ ausgew. dram. Werke. Sprach-

lich erneuert von Karl Pannier. 2. Bd : Fastnaehtspielc.

^Schcfcr, Christ, Bernadotte roi (1810— 1818— 1844).

Par, F. Alcan. Fr. 3. . .

Schnurren, Schwänke u. Erzähtungen v. d. Insel

Rügen. Gcsamm. u. herausg. v. A. Haas. Grfsw., J.

Abel. M. 2. J ~
Schultze, Fritz, Stammbaum d. 1 hilosophie. la-

bcllar.-schcmat. Grdriss d. Gesch. d. Philos. v. d. Griechen

bis z. Gcgw. 2. umgearb. u. verm. Aull. Lpz., Haacke.

M. 8.

Siebeck, Herrn., Aristoteles. IFrommanns Klass. d.

Philos. VUL] Stttg., Frommann. M. 1,75

Trocltsch ,
W., Ucb. d. neuesten Vcrandcrgn im

W i rihschaftslebe n . Vorträge. Stttg., Kohlhamincr.

2 . -

'ietor, W., Wissensch. u. Praxis in d. neueren 1 hi-

•gic. Marb., Eiwert. M. 0,40. ,,,, , .

K D. Prolog d. heil. Johannes, jhhrhard-

Ilers" Strassb. thcol. Sind. III. 2».) Frbg., Herder.

Demnächst erscheinende Werke.

Aus dem Gebiete der

Tktototic. Fischer, M.. Schleicrrnacher. Berl.,

hwetschkc M. — Kauffmann, F., Teste u. l'ntcr-

ch. z. altgcrm. Religionsgesch. Strassb., Trubner.

i. M. 10.

Philolopt. Herzog, R-, Koische Forschungen u.

rode Lpz-, Dieterich. Ca. NI. 7.

Geschieh,c. Nücsch.'H u. A. Bruppacher d alte

aliikon Zürich, ZUrcher & Furrer. M. 10.

ert, Gesch. u. Urkden der Rigalahrcr in Lübeck im
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16. u. 17. Jh. Bert. , Pass u. Garlcb. M. 9,75. —
Peters, M., D. Entwicklg d. dtsch. Rhederei v. Anfg.

bis Mitte d. Jh.s. Ebda. Ca. M. 4. — Wi fliehen,

|\, D. poln. Politik Preusscns 1788/90. Gott, Vanden-
hoeck & Ruprecht. Ca. M. 2,40.

Staats- u. Rechtswissenschaft. Schmidt, B., Z.

Lehre v. Gewohnheitsrecht Lp«., Dunckcr & Humbl.
Ca. M. 1,20. — Ehrlich, E., Zwingde u. nichtzivingdc

Rechtsnormen. Jena. Fischer. M. 6. — Habicht, D.
Ein wirk# d. BGB. auf zuvorbestandene Rechtsverhältnisse.

Ebda. Ca. M. 12.

Kunstwissenschaft. Klein, W., Praxitcl. Studien.

Lpz., Veit Ca. M. 5. — Stiebet, H., Ucb. Thicrorna-

mente auf Thongcfasscn aus Alt- Mexiko. Bert, Spc-

mann. M. 15. — Krokef, K., D. Ayrerischc Silhouettcn-

sammlg. Lpz., Dieterich. Geb. ca. M. 15.

Zeitschriftenschau.

Theologie und Religionswissenschaft.

Anatecta Bollandiana. 18, 1. L’Autcur et les

sourccs de la Passion des SS. Gorgone et Dorothee. —
La vic de S. Firmanus, abbe au dioccse de Fermo, par
Thierry dWmorbach. — Les Vics primitives de S. Pierre

Cölestin. Nonveiles observalions. — Quelques pnges
supprimees dans Ic t. V du Spicilege de Dom Luc
d’Achery. — Bon net, Note sur les Actes d'Appollonios.

'— Bulletin des publications hagiograpb. — Tratte des
miracles de S. Francois d'Assise par le B. Thomas de
Celano. — Tria folia seq. Cutalogi codd. hngiogr. graec.
bibliothccac Vaticanae.

D. Beweis d. Glaubens. April. Korff, Z. Auf-
erstchg. Jesu Christi. — Freybe, D. wilde Jagd d. Ab-
falls u. d. Pseudo-Evangelium d. mod. Zeitgeists in

Goethes Fausttrag. II.

Revue Thomiste. VI, 5. Mort tag ne, Origine de
la Socictc. — de Kirwan, La localisation du Dcluge
ct les peripetics de la question. — Schwalm, Le Dog-
mntisme du coeur ct celui de l'csprit. — de Munnynck,
Les ccrtitudes de l'cxperience. — Folghera, Qu’est-ce
que la logique? — Kirsch, Bull. Archcologique. —
6. Arth us et Chanson, Sur les sueurs de sang. —
Munnynck, La conversation de Pcnergie et la libcrtc
morale. — Schwalm, Le rcspect de l'ltglisc pour
l'action intime de Dieu dans les ämes. — Pcgucs, Jesus
de Nazareth, par A. Reville. — La vic scientillquc.

Unterrichtswesen.

D. Humanist. Gytnn. 1899, I. 0. Jager, Politik
u. Schule. — G. Wen dl, Antike Humanität; G. Uhlig,
Nachschr. dazu. — L. Weber, D. Werth d. klass.
Schulstudien nach d. Urteil d. Gebildeten.

Mitlhlgn. i1. Ges. f. dtsehe Erziehgs- u. Sehnlgesch.
IX, I. J. Merkte, 1). Kgl. Katharinenstift z. Stuttgart.— L. Trcitcl, Gesch. d. israelit. Schulwes. in Württemb.— H. Planck, D. Württemberg. Rcalgymn. — G. Haubcr,
D. dtsche Unterr. an d. Karlsschule. — O. Mavcr, w Die
Schule Schreibens u. Dichtens“ von Nikolaus von Wylc.

Philologie und Literaturgeschichte.

Archivf. latein. Lexikographie. XI, 2. Th. Birt, D.
Arvallicd. — Edwards u. Wölfflin, Von d. sog. Gcnet.
u. Ablat. qualit. — Kirk, Ueb. etiam u. etiam nunc. —
G. Landgraf u. Wcvmnn, Novatians epistula de cibis
Judaicis. — Bannier, Z. Chronologie d. Dichtgn. Ovid's.
^ Wölfflin, Accumulatc u. s. w\, accurntc u. s. w.“ O. Ribbeck f.

Mette e Roma. Marzo c Aprile. F. Zambaldi,
II tclegrafo nclla Grccia antica. — G. Kroll, Supcr-
stizioni degli antichi. — F. Brandileonc, A proposito
pd cap. 4. dcl capitolare beneventano d« Arechi.

Geschichte.

Blätter d. Vereins f. Landeskde v. Riederösterr.

N. F. XXXII, 12. Schalk, E. Medlingcr Grundbuch
aus d. 15. Jh.: D. Herrschaft Lichtenstein.

Hislor. Jahrb. d. Görres-Ges. 20, 1. E. Gerland,
Kreta als venetiun. Kolonie (1204— 1669). — F. Schroc-
der, Aus d. Zt. d. klcvisch. Erbfolgcstmtcs. (Forts.)

— C. Wey man, Analecta. V. Apollinaris Sidonius u.

d. Miracula Sanctae Fidis. — B. Duhr, Quellen zu c.

Biographie d. Kard. Otto Truchsess von Waldburg.

Mittheilgen d. Vereins f. Gesch. d. Deutschen in

Böhmen. XXXVII, 2. v. ZeiUbcrg, Erzhzg. Carl in

Böhmen. — Wintcra, D. Beifriede v. Braunau i. J.

1477. — Mayer, Neu aufgefund. Briefe A. Stifter’*. —
Horcicka, D. Erhebung v. Kcumarkt z. Stadt (1459).— Mach, E. Christspiel im westl. Nordböhmen. —
Blau, E. Capitcl v. Gctdc. — 3. A. Hauffcn, D.

dtschböhm. Litt, am Beginne d. 19. Jh.s. — F. Mcnüik,
D. Ökonom. System d. Grafen Swccrts • Sporck. —
Schmidt, D. Rosenberger Dominium u. dessen Umgcbg.
1457— 60. — Horcicka, E. Handschr. d. Klosters

Ostrow aus d. J. 1403; D. Beziehgen A. Stifters zu d.

Familie Kaindl.

Geographie, Länder- und Völkerkunde.

Dtsche geograph. Blatt. XXII, 1. W. Ncdcrkorn,
I). Entdeckgs-, Bcsicdlgs- u. Entwicklgsgcsch. Oanadas
u. s. Grenzgebiete. — C. Spieß, Einiges üb. d. Kauric-

Muschcl. — H. Moldau, Bcmorkgn z. „indisch. See-

spiegel Mohit.“

Globus. LXXV, 18. Ed. Hahn, Zur Theorie d.

Enlstehg d. Ackerbaues. — Chanlrcs Reisen im Anti-

taurus u. in Cicilicn. — Krahmcr, Arab, Mctall-

spicgcl v. Bulgar. — A. B. Meyer, Neue Rohnephrit-

funde aus Steiermark.

Staats- und Rechtswissenschaft.

Dtsche Juristeil-Zig. IV, 8. D. lex Salisch: W.
Windclband, A. Voreid od. Nacheid?; Kroncckcr,
B. Ü. Vermindcrg. d. Eidcslcistgn u. d. Strafbark. d.

uneidlich falschen Aussage. — Düringer, D. Behandlg

d. Handelssachen im Reichsgesetz üb. d. freiwillige Ge-

richtsbark. — Wirih, D. Entwurf e. Gesetzes betr. d.

Patentanwalte. — 9. G. Planck, D. soziale Tendenz
d. BGB. — C. Stooss, D. strafrcchtl. Natur ärztl.

Handlgn. — Altsmann u. M. Jacobsohn, D. neue

Gerichtsorgan isat. f. Berlin u. s. Umgebg.

Soziale Praxis. VIII, 28. K. Olde nberg, Industrie-

staat u. Exportindustrie. W. Borgius, Entwickeln wir

uns zum Exportindustricstnat? — G. Taube, Gewerk-
schaft!. Arbeiterkongresse. — 29. A. Cohen, D. Reiehs-

erhebg. üb. d. Lage d. Kellner u. Kellnerinnen in Dtsdild.

— P. Voigt, Dtschlds Bedarf an Nahrgsmitteln u. land-

wirthschaftl. Produkten. — H. Horn, D. Höhe d. In-

validenrenten. — Schalhorn, Ist Lohnvorschuss als

Darlehen aufzufassen? — 30. R. Freund, Arbeitsnach-

weis. — F. Schotthöfer, D. Organisat. d. gewerbl.

Unfiitlversichcrg in Frankr. — P. Voigt, Bodenpolitik

in Kiautschou. 31. W. Sombart, Export und Kultur.

— G. Mayer, D. Streik d. bclg. Kohlenbcrgwcrksarbcitcr.
— Franziska Ohnesorge, I fauswirthschaftl. Unter-

weisg in d. Volksschule.

Kunstwissenschaft

D. Kunsthalle. IV, 12. G. Galland, Aus d. Berliner

Museen. — H. Schmidkunz, Aus d. national. Kunst-

gewerbe (Schl.). — Fred Hood, D. Lc Bourg-Verfahren.

Zeitschr, f. christl. Kunst. XI, 11. A. Schrörs,
Studien zu Giov. da Fiesoie. II. — A. Schnütgen,
Neue Silberagraffc v. Brom in Utrecht. — 12. Renard,
D. kath. Pfarrkirche zu Münster b. Bingen. — F. Justi,

D. Jagdsccne auf d. sasanid. Prachtgcwebc. — A.

Schrörs, D. Grundgedke in Rafaels Dispula.
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Allgemeines.

Beil. z. Uänck. Allg. Zig. Nr. 92,93. Fr. v. Besold,

Zur (Irsch, d. polit Meuchelmords. — 92. M. Busc-

mann, „Votksuniversiläten* in Russld. — 93. Kr. v.

Börstel, Klaus Groth, — 94/95. Ad. v. Wcnekitern,

l). Bankerott d. Wissenschaft!. Sozialisin. u. die Sozial*

demokratie. — 94. VV. Langenbeck, Moritz v. Sachsen.

— 95. Volksschauspiele aus d. Böhmerwald. — 96. K.

Oerlel, Neue Slud. üb. Polarlichter u- Gewitter. I. —
Wadai u. Tibesti.

Göll. gel. Ana. 161,3. A. Jülich er, Abhdlgn, Alex,

von Octtingcn zum "0. Geburtstage gewidmet ;
W. H a 1 1 e r

,

Jovinianus. — Th. Husemann, P. Dorvcaux, Noticca

sur In vic et les ceuvres de Thibault Lespleigncy (ou

Lcptcigney), apothicaire ä Tours. — R. Euckcn, Bcitr.

z. Gcseh. d. Philos. d. M.-A.s. II, 3. G. Bülow, D.

Dominicus Gundissalinus Schrift von d. Unsterblichk. d.

Seele; II, 4. M. Baumgartner. D. Philosophie d.

Alanus de Insulis. — P. Kehr, A. Giro', Manuel de

diplomatique. — M. Brendel, The Scientific Papers of

John Couch Adams. I, cd. by VV. Grylls Adams. —
J. Wellhauscn. St. A. Cook, A Glossary of the

Aramaic Inscriptions; Anecd. Ozon. Semitic Serien part X:

The Lctters of Abul Ate ed. by D. S. Margoliouth.
- H. Zimmern. C. H. W. Johns, Assyrian Decds

and Documenta. I. Cunciform Tests. — A. Hollacndcr,

V. de Chalambert, Hist, de la Ligue sous les regnos

de Henri III et Henry IV.

D. Nation. 16, 28. R. Griitzer, D. soziale Lage

d. arbeitend. Klassen in Berlin. — B. Reer, D. Sozialist,

liewcgg in Italien. — E. Aladin, Aus Tripolis. E.

Heilborn, Goethe u. d. altere Romantik. - 29. M.

Kronenberg, D. Bilanz d. Jh.s. — G. Busse, D. Schatz

d. Armen. - A. Meinhardt, E. Spaziergang durch

Lüneburg. — *•', D. .Freiheiten* d. preuss. Univ.-

Vcrwaltg. — H. Pachnicke, Politik u. Hygiene. —
A. Biese, Zu Klaus Groths 80. Geburtstage. — 30,31.

R. M. Meyer, Neue Lyrik. — 31. S. Günther, Hein-

rich Kiepert. — A. Bettelhcim, Beim Heimgänge

I'aillcrons. — 32. A. Meyer, Eduard von Simson. —
32/33. G. Ransohoff, Racine. — 32. E. Gaglinrdi,

Gabr. D'Annunzio als Dramatiker. — B. Rüttenaucr,

Gustave Moreau. — 33. K. 'Lasswitz. Ucb. Zukunfts-

träume. I. — J. V. Widmann, Vom Lago dTsco.

Rinnt critique. 33, 15. D. Apokryphen u. Pscudcpi-

graphen d, A. T.s übs, u. hgb. v. E. Kautzsch. 3—6
(s. DLZ. 1899 Nr. 2); E. textkrit. Arbeit d. 10. bezw.

6. Jh.s., hgb. v. E. F. v. d. Goltz. — A. Baisamo,
Sulla compasizionc de! carme Hcsiodeo ’Aoitic 'HpaxXteoq.

I. — R. Dietrich, Testimonia de Hcrodoti vite praeter

itinera. — E. Schweizer, Gramm, d. pergamen. In-

schriften. — Veitei Paterculi ad M. Vinicium libri duo. Ed.

R. Ellis. — D. lunii Iuvenalis saturac XIV, ed. by J.

D. Duff. — Fabii Ptanciadis Fulgentii V. C- Opera.

Ree. R. Helm. — Mary Bateson, Cataiogue of the

library of Syon monastery lsieworth. — K. Stern fcld,

l.udw. d. Heilig. Kreuzzug nach 'Tunis !270 u. d. Po-

litik Karls I. von Sieilien. — C. Bloch, Le commerce

des grains dans la generatile d’Orleans (1768). — P.

Boyc, Stanisl. Lesczynski et Ic troisieme Iraitc de

Vienne. — Otto Fürst von Bismarck, Gedanken

u. Erinnerungen; Pensces et Souvenirs, trad. p. E. Jaeglc.

— 16. A. VV. Benn , The philosophy of Greece. — Ph.-E.

Legrand, Etüde sur Theocritc. — K. Bücher, D. Ent-

stetig d. Volkswirthsch. — M. Wilmotte, Les passions

allemandcs du Rhin dans tour rapport avec fanden

Iheatrc franqais. — Correspondance inedite du gcncral-

major de Martange. aide Je camp du prince Xavicr de

Saxe 0756—82) p. p. Ch. Breard. — E. Faguet,

Questions politiques. — Savvas Pacha, Etüde sur la

theorie du droit musulman. — 17. F. Nau, Analyse

des partics inedites de la chronique attribucc ä Dcnys

de Tcllmahre; Les Plcrophories de Jean, eveque de

Maiouma; Les Hls de Jonadab llls de Rechab et les

iles Fortunces. — P. Corssen, D. Antigone d. Sophokles.

F r, Mastelloni. Commento alte Rettorlca di Aristolilo

fötla italiana da Annib. Caro. — S. Olschcwsky, La

langue et la metrique d'Hcrondas. — G. Krüger, Geseh.

d altchristl. Litt, in d. drei ersten Jahrhund. Nachtr.;

Die neuen Funde auf d. Geh. d. ältest. Kirchgcsch.

(1889,98). — R. Loewe, D. ethnische u. sprachl.

Giiederg d. Germanen. — R. Pctsch, Neue Beitr. z.

Kenntn. d. Volksräthscls. — D. grosse Heidelberg. Lieder-

handsehr. hgb. von Frdr. Pfaff. - P. Sehcffcr-

Boichorst,' Zur Gesch. d. 12. u. 13. Jh.s. Diplomat

Forschgn. — Les registres de Grcgoirc X-, p. p. J-

Guiraud. 3« fase. Suivies du registre de Jean XXI

par I. Cadier. — Les registres de Nicolas III., p. p. J.

Gav. I
er fase. — J. de Love, Les Archives de la

clmmbrc apostolique au XIV* siede. — Edm. Meyer,

Charles 11, roi de Navarre, comte d’Evreux, et la Nor-

mandic au XIV» siede. — E. Prarond, Hist. d'Abbe-

ville. — M. Horrmann, D. Rcception d. Humamsm. in

Nürnberg. - I- Pinvcrt, Jacques Grcvin (s. DI.Z. 1899

y;,. [gj. _ a. Prudhomme, Etudcs -historiques sur

j

Fassistance publique ä Grenoble avant la Revolution. —
A d’Ancona, Spigolature nelP Arehivio della polizia

austriaca di Milano: Manzoni, Stendhal, GiobcrtL (tevtrnr

j

Comtesse Anna Potocka, Voyagcd Italic(s. DLZ.

I Nr. 18).

A n z e i
g en.

„Lutherdenkmal“.
Volkstümliche Schriften aus der Geschichte des evangelischen Deutschland.

Herausgegeben von

D. Georg Buchwald, und Dr. Fritz Jonas,

Pfarrer an der Nordkirche in Leipzig StaUtschuiinspcktor ,n Bcrhn.

I. Jahrgang, Heft I:

D. Martin Luthers deutsche Briefe

ausgewahlt und erläutert von

II. Georg Bucltwald.

—— 223 S. 8» mit 13 Bildern. ..

J°hrg- <2 He/,e) M- '* -W * 7- n*“ br0d"
L'^mchter,''

Leipzig.
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s: (Soeben exfdjcint:

Weltgeschichte.
länfcr XBilarbril oon bieifjig erpeit 3fadjgclif;i:!ctt

ijcrausBtgetitn »on Dr. Bann 3 . Jjclmulf,
®Iit 24 Starten unb 171 Xaftln in ^aitxnbnuf, mtb )1 (ji:ug.

8 Sänkt ln tmlHtbtr getunkt* in jt 10 Mort ater 16 keeMjlertr Qalttänte |u it 4 »art.

Die ntittn Mrlidiieeuiillt, bit bcn Snouejtttx nub feine Kumtmlrr geleitet haben, finb : j) bic 0iit>
btiltbunn btr aimmiflitngwtitiufcte kor gejaulten fficitldibtil in btn gu wrarbeitenbtn Stoff, 2> kie

'
»^«ölfeiteiicn, 3, bitüktätffitbttdiino baCicnnt in Itnr

»“b 4) blt Htmetiung ivgeitk toelikee SBm.Stali ficke», mit man
*°^eu blJb“ 4Ht ®öUttH>ortwifl ba unmet$otifit«i 3ragtn lilanun? unb »lolin? aniuUgeti pffegtt

fei

Stn elften Saab mr Kamt *ce|jitte gratis »unb itbt Buibbanbinitg.

Bcilag bca Bibliograf(riftfitn Jitgituta in Xeipjig unb Klint.

Soeben erschien:

Bismarck als Redner.
Eine Studie

von

Chr. Rogge,
Maxincstatiimspforrcr in Kiel,

2 Bog. brosch. M. 0,50.

H. Eckardt, Verlagsbuchhandlung.Kiel.

Carl Clausen’s Hofbuchhandlung
früher

H. Loescher’s Hofbuchh.
in Turin.

Soeben erschienen:

€5. Villa,

La Psicologia contemporanea.

Gr. 80. Er. 14.

Corpus Nnnimoruni Hangariae.

Von Ladislaus Rethy,
Milgl. d. Ungar. Altad. d. Wisscnscli.

Hil. 1 . Zeitalter der Könige aus dem Arpäd-
bause.

MT Heft 1 : 18 Tafeln.
Münzen aus 1000-1307 (387 Abbildungen).

M. 10.
6 '

Budapest. Verlagsburcau
d. Ungar. Akademie d. Wiss.

(A. Tiringer).

Die Dichter ^ ^
der Befreiungskriege

und die Lieder des deutsch-französische» Krieges

von

J. Knipfer.

2 . erweiterte Aull.

Elegant in Leimvd geb. M. 2,50.

Altcnburg. Oskar Bondc’s Verlag.

Das Reichsgesetz
über die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit vom 17, Mai 1898

Karlsruhe.

erläutert von

Emil Dorner,
Och. Obcrrcgicrungsrath im Gr. bad. Justizministerium.

1 w Broschirt M. 12, gebunden M. 14.

J. Lang's Verlagsbuchhandlung.
thcr RedaUtcur. Dr Kicliard Il,,hmc, Berlin. Verlag: Wilhelm Hertz (Bessersehe Buchhandlung),

Berhn W. 9, Lmkslrasse 33134. - Druck von E. Buchbinder in Ncu-Ruppin.

t

I
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Berlin, 27. Mai 1899.
XX. Jahrgang Nr. 21.

DEUTSCHE LITTERATURZE1TÜNG
begründet von Professor Dr. Max Roediger,

herausgegeben

von

Dr. PAUL HINNEBERG.
Vertag von Wilhelm Hertz (Bessersehe Buchhandlung),

Berlin W. 9, Linkstr. 33/34.
Abonncmcntspreis

Erscheint jeden Sonnabend vierteljährlich 7 Mark,

im Umfange von 2— 3 Bogen.

Preis Nummer «Pt. - hM * » Pt ' “ WW»ri”'U0'S“ Und

Saar ss&z-täsxsz-

INHALT:
1be«h)file und R*llglon*wi«*ei»*ch»n.

Die Mcgillot crkl. von Budde, Bcr-

tholet, Wildeboer. (Ord. Univ.-Prof.

Geh. Kirchenrath Dr. theol. Carl

Siegfried, Jena.)

Kunze, Das nicänisch-konstnntino-

politanischc Symbol. (Konsistorial-

rath Dr. theol. Philipp Meyer, Han-

nover.)
Philosophie.

Dessoir, Geschichte der neueren

deutschen Psychologie. 2. Aull.

I. Halbbd. (Äord. Univ.-Prof. Dr.

Hugo Spitzer, Graz.)

Schrift-, Buch- und BIDlloUiBkiwßien.

Heiland, Lutherdrucke der Erlanger

Universitätsbibliothek. (Bibliothekar

a. d. Kgl. Bibliothek Dr. Johannes

Luther, Berlin.)

Philologie und Utteraturgeichichte.

Pauls, Muhammeds Lehre von der

Offenbarung. (Ord. Univ.-Prof. Dr.

Siegmund Fraenkel, Breslau.)

K'a'.rbe, Der Morsch der Zehntausend

vom Zapates zutn Fhasis- Araxes.

(Gymn.-Prof. Dr.Bdmund Lammerl,

Leipzig.)

Reinhold, De Graeeitalo PatrumApo

stoheorum. (Dr. Karl Dieterich,

Athen.)

Horaz' Oden, nachpebildet von H.

Lcisering. (Oberlehrer Dr. Julius

Schultz, Berlin.)

John, Immermanns Merlin. (Ober-

lehrer Dr. Johannes Geffckeu, Ham

bürg.) _
Weber, Methode Schliemonn zur br-

lernung der italienischen Sprache

(Privatdoz. Dr. F. Hcuckenkamy

Halle.)
Beschicht«.

S i m s o n ,
Wcstprcussens und Danzigs

Kampf (1568—1572). (Oberbibho-

thekar Dr. Max Perlbach, Halle.)

Zeller, Minorite de Louis XIII. (Ober-

lehrer Dr. TheodorKükelhaits.üüssel

dorf.)
, . „

M i lu kow ,
Skizzen russischer Kultur

geschichte. Deutsch von E. David

Theologie und Religionswissenschaft,

Die fünf Megillot (das Hohelied, das Buch

Ruth, die Klagelieder, der Prediger, das Ruch

Esther), erklärt von K. Budde, A. Bertho-

Ict, S. Wildeboer. [Kurzer Hand - Commcntar

zum Alten Testament, hgb. von K. Marti. Lfg. 6.}

Kreiburg i. B., J. C. B. -Mohr (Paul Siebeck), 1899.

XXIV u. 202 S. gr. 8°. Subskr.-Pr. M. 2,70. Einzel-

preis M. 4.

Auch bei diesem so tüchtigen Mitarbeitern

verdankten Bande des Manischen Kominentarien-

werkes erneut sich uns das bei seinem ersten

Erscheinen ausgesprochene Bedauern (s. DLZ.
1898 Nr. 41) darüber, dass es nicht eine Zeit

abgewartet hat, in der die Bahn von aller Kon-

kurrenz frei war und es infolgedessen die ver-

diente ungetheiltc Aufmerksamkeit finden konnte.

Hätte der Unterzeichnete bei Ucbernabme der

Erklärung des Hohenliedes für die Nowacksche

son. (Univ.-Prof. Dr. Boris Mittels,

Soda.)

Qaoiriphle, Linier- und Völkerkunde.

Farinelli ,
Apuntes sobre vlajes y

viojeros por Espafla y Portugal.

(Ord. Univ.-Prof. Dr. Emil Hübner,

Berlin.)

Staat*- und Recht*wl**en*chaftiM».

Sehling, Kirchengesetzgebung unter

Moritz von Sachsen und Georg von

Anhalt. (Ord. Univ.-Prof. Dr. Ul-

rich Stutz, Kreiburg i. B-)

Kun*twl»*»n#chafl.

! H c 1b i g ,
Führer durch die öffentlichen

Sammlungen klassischerAlterthümer

in Rom. I. Bd. 2. Aufl. (Dr. Ludwig

\

Pollak, Rom.)

iotiiea und Itthallungen,

Gelehrte Gesellschaften und Pcrsonal-

veränderungen ,
Inhalt neuerschie-

nener Zeitschriften, neu erschie-

nene und demnächst erscheinende

Schriften.

Sammlung (vgl. Handkommentar z. A. T. 2. Al.tli.

3 Bd 1 Thl Vorwort S. I) eine Ahnung davon

gehabt, dass von Budde, dem berufensten Er-

klärer des Canticum, eine Auslegung desselben

ZU erwarten sei, so würde er schwerlich steh

entschlossen haben, fast gleichzeit.g not einer

solchen hervorzutreten. Doch soll uns das d.e

1-reude an der feinsinnigen Arbeit B.s nicht min-

dern. Nur bitten wir um die Erlaubnis in de-

sem speziellen Falle, mehr als Berichterstatter

denn als Rezensent zu fungiren^Jhc^ Kmleuung

des Heb.s zum Hohenliede S. IX - -

ausser^dem Ueblichen und Unentbehrltchen und

Aon, was B selbst schon in seinen trefflichen

_,,r prklirung des Hohenliedes in

Abhandlungen zur Erklärung
, , , »04

The New World und Preuss. Jahrbuch. 1

8

Neues dargebracht hat, besonders werthvolle um

interessante Verweise -f ParaDclen m der a -

gemeinen Litteraturgesch.ehte «« S XV
^
™

deren Vergleichung wir besonders empfehlen

Digitized by Google
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1

möchten. Auch der kunstvolle Aufbau des Stoffes

wird den Leser erfreuen. Den überlieferten

Stoff zerlegt der Hgb. in 23 Lieder, zu denen

aber noch manche nachträgliche Einschiebungen,

Parallcldicbtungen usvv. gekommen sind. Auf die

Auslegung des Einzelnen einzugehen, ist hier

kein Raum, ist auch nicht nöthig, da ich dies

schon hinreichend in der oben erwähnten Aus*

legung des Hohenliedes meist lernend und bei-

stimmend, selten Bedenken tragend oder ein-

schränkend gethan habe. — Es folgt die Aus-

legung des Buches Ruth von Bertholet. Nach

ihm lässt sich unsere Geschichte am besten ver-

stehen aus der Zeit Esras und Nehemias her-

aus, als noch eine Gegnerschaft gegen diese

Fanatiker möglich war, welche später die Ent-

lassung der nichtjüdischen Weiber erzwangen.

Das Beispiel der auch im jüdischen Sinne from-

men Ruth, welche Jahve selbst würdigte, die

Ahnmutter Davids zu werden
,

war die schla-

gendste Widerlegung, die gegen das exklusive

Gesetz von Dt. 23, 4 gerichtet werden konnte.

In diesen Grundzügen der Tendenz unseres Büch-

leins wird man der Auffassung B.s jedenfalls bei-

stimmen müssen, wenn auch die weiteren Aus-
malungen, wie dieser auch selbst zugiebt, un-

sicher bleiben (S. 53 f.). In der Auslegung des

Einzelnen finden wir dieselbe Sorgfalt, die wir
schon an seinem Kommentar zu Ezechiel lobend
hervorheben konnten. — Das 3. der Megillöt,

die Klagelieder, ist wieder von Budde behan-
delt. Er war auch auf diesem Gebiete durch

seine Arbeiten über die Form der althebräischen

Qina wohl vorbereitet. Die Lieder c. 1— 4 ent-

sprechen nach Form wie nach Inhalt ganz dieser

Bezeichnung, während c. 5 in jeder Beziehung
völlig davon abweicht. Wir haben hier ein Ge-
bet, welches auf Grund einer gegenwärtigen
Noth gesprochen wird. Die Noth an sich ist

allerdings dieselbe wie in den Klageliedern,
Etwas unklar bleibt die Stelle 2 Ch. 35, 25.
Der Hgb. will sie so verstehen, dass hier dem
Jerernia ein Klagelied auf Josia zugeschrieben
werde und dass ausser ihm auch sonst Sänger
und Sängerinnen Klagelieder auf Josia vorgetra-
gen hätten. Es ist aber fraglich, ob Beides zu
trennen sei. Zu den von den Sängern vorge-
tragenen Qinöt mag auch da9 des Jerernia ge-
hört haben. Darin hat aber B. nach unsrer
Ucbcrzeugung jedenfalls Recht, dass wir hier in

unsertn Buche kein Lied des Jerernia haben.
Als .ältesten Grundstock der Klagelieder setzt er
die c. 2 u. 4 ein, die er geneigt ist, trotz ge-
wisser inhaltlicher Verschiedenheiten, wegen der
Gleichheit des Wortschatzes und der allgemeinen
Anschauungen demselben Verfasser zuzuweisen,
dessen dichterische Beeinflussung durch Ez. 27
er wahrscheinlich zu machen weiss. In c. I

sieht er eine Nachdichtung vorzugsweise von c. 2
aus späterer nachexilischer Zeit, in c. 5 eine Art

Fortsetzung von c. 2 u. 4, ein Stimmungsbild

der palästinischen Judenschaft von etwa 550.

In c. 3 eine Nachahmung, in Betrachtung der-

selben Ereignisse wie c. 1. 2. 4 unter persön-

lichem Gesichtswinkel, aus späterer, doch noch

vormakkabäischer Zeit. Die Auslegung des Ein-

zelnen ist, wie man es von dem Vf. gewohnt

ist. Bickclls manchmal genialen, manchmal aber

auch gewaltsamen Emcndationen wird viel Auf-

merksamkeit gewidmet. — Der Prediger ist von

Wildcboer erklärt worden. Nach ihm ist das

Buch Kohelet das einheitliche Werk eines einzi-

gen Autors. Die Einheit aber ist nicht in dem

Buche selbst, „das jeder Kintheilung spottet“,

sondern liegt „hinter den Ausführungen des Buchs

in dem Geiste des Schreibers“. Da wir den

letzteren leider nicht zur Verfügung haben, so

ist cs für uns schwer, darüber etwas zu sagen.

Was in dem Buche zum Ausdruck kommt, ist

auch nach dem Hgb. nur eine „Stimmung“ (S.

111). Man begreift aber doch nicht recht, was

den Dichter des Qoh. eigentlich veranlasst hat,

seine Mitmenschen mit dieser Stimmung zu pla-

gen, da ihm dieselbe jede Klarheit des Denkens

geraubt hat. Denn, nachdem er uns versichert

hat, dass cs keine Lösung der Räthscl des Welt-

laufs giebt und keine Spur einer Gerechtigkeit

sich in den Vorgängen dieser Welt zeigt, hält

er doch fest an dieser grundsätzlich ergebnis-

losen Weisheit und an der Ueberzeugung von

einer göttlichen Wcltregierung (S. 1 1 2), ja er

ist sogar sehr zufrieden mit der letzteren (S. 117)

und ist auch dessen gewiss, dass einmal ein gött-

liches Gericht über die Handlungen der Menschen

stattfinden werde. Sehr fallt dabei auf, dass das

Einzige, was man in dieser elenden Welt an

Freuden haben kann, der sinnliche Genuss (S.

111) ist, der wirklich etwas sehr Schönes (S.

1 1 6), zugleich aber auch etwas sehr Thörichtes

(S. 117) ist. 'lVotz dieser Genüsse hasst Qoh.

das Leben und wünscht sich den Tod (S. 116).

Er empfiehlt aber auch jüdisch fromm zu sein

(S. 117); doch soll man es damit nicht über-

treiben (S. 118). Kurz, was er eigentlich will,

bleibt bei diesem Sänger der Stimmungen in

völliger Unklarheit, und es ist sehr erklärlich, dass

W. (S. 115) selbst keinen rechten Grund finden

kann für die Kanonisirung eines so atitibiblischcn

Buches, dessen rein negativer und nach S. 119

sogar auf das Christenthum hinweisender Inhalt

doch unmöglich für die jüdischen Schriftgelehrten

einen Grund dazu bieten konnte, cs heilig zu

sprechen. Trotzdem wir aber die Gesammtauf-

fassung W.s vom Qohelet für völlig verfehlt er-

klären müssen, bedauern wir doch, seine Arbeit

zu spät kennen gelernt zu haben, um ihre höchst

sorgsame Erklärung des Einzelnen noch nützen

zu können. Beiläufig sei S. 1 2 1 der Druckfehler

Emittier st. Enriitger verbessert. — Wildebocr
hat auch eine Erklärung des Buches Esther gc-
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liefert. Sie gewinnt ein ganz besonderes Inter-

esse durch die sprachliche und historische Deu-

tung der Rstberlegende, welche Jensen dem Hgb.

zur Verfügung gestellt hat. Es scheinen die

Grundlagen derselben in dem babylonischen Mythus

vun Marduks (Mordochais) Streit mit ilumman (Mä-

nnin} zu liegen, welcher zur Festigende des

persischen Neujahrs (farwardigan) gehört. Frei-

lich bleiben noch mancherlei Fragen, die aus der

jüdischen Fassung dieser Legende hervorgehen,

unbeantwortet. Doch bleibt die Aussicht, dass

die Quellen babylonischer und persischer Keli-

gionsgeschichte sowie die jüdische Apokryphen-
furschung uns noch weitere Aufhellung dieser

verwickelten Fragen bieten werden. Den Anfang

dazu bildet W.s sorgfältige Erklärung der Ein-

zelheiten, für welche er sich den Dank aller

Freunde der Bibclcxcgese verdient hat.

Jena. C. Siegfried.

Johannes Kunze, Das nicänisch-kunstantino-

politanischc Symbol. |Studien zur Geschichte

der Theologie und der Kirche, hgb. von N. Bon-
welsch und R, Sccberg. III. Bd.. 3. Heft.] Leip-

zig, A. Dcichert Nachf. (G. Böhme), 1898. 72 S. 8°.

M. 1,60.

Die traditionelle Ansicht über die Entstehung

des sog. Nicaeno-Constantinopolitanum, das zu

den drei ökumenischen Glaubensbekenntnissen

gehört, ist die, dass die zweite Ökumenische

Synode, die zu Konstantinopel 381 stattfand, das

Claubcnsbekenntniss der ersten ökumenischen
Synode von NicAa (325), das sog. Nicacnuin

durch Feststellung der orthodoxen Lehre nament-.
lieh über den heiligen Geist vermehrt und er-

gänzt habe. Diese Meinung ist durch verschie-

dene bedeutende Forscher, wie Caspari, Hort,

tlarnack, Kattcnbusch als fehlsam erwiesen.

Es darf vielmehr als feststehend angenommen
werden, dass C. (mit dieser Abkürzung pflegt

man das Nicaeno-Constantinopolitanum zu be-
zeichnen) bereits vor 381 vorhanden war. Es
findet sich um 374 bereits bei dem Kirchen-
vater Epiphanius und ist nahe verwandt mit dem
I aufbekenntniss des Bischofs Cyrill von Jerusa-
lem. Jedoch darüber schwanken die Ansichten,
wie cs das ältere N. (das Nicacnuin) verdrängt
und namentlich welche Rolle es auf den Syno-
den von Konstantinopel 381 und von Chalcedon
IM gespielt hat, wobei zu bemerken ist, dass
namentlich die letztere Synode einen Hauptent-
wicklungspunkt in der Geschichte der Ausbrei-
tung und Anerkennung von C. bedeutet. Kunze
will nun namentlich nachweisen, dass durch die

Synode von Chalcedon C. als das Symbol der
Residenzstadt Konstantinopel und der Kaiser zur
Geltung gebracht ist, was auch schon Katten-
busch anerkennt. Bereits aber im letzten Jahr-
zehnt des 4. Jh.s sei es Taufsymbol in Konstan-
tinopel gewesen und habe diese Bedeutung da-

durch erlangt, dass cs auf der Synode von 381

bei der Taufe des damals gerade zum Bischof

von Konstantinopel erwählten Nektarios ange-

wandt sei. Im Abcndlande aber sei es durch

den Einfluss der Synode von Chalcedon (451)
geltend geworden, denn von der kaiserlichen

Partei protegirt, habe es sich daneben gerade

als das Bekcnntniss erwiesen, mit dem man die

damals zu bekämpfenden Häretiker am besten

schlagen konnte. Man wird den Darlegungen

des Vf.s mit Interesse folgen, da sic von scharf-

sinniger Beobachtung zeugen, doch scheint mir

ein abschliessendes Ergebniss auch hier noch

nicht erreicht zu sein. Vielleicht liegt das daran,

dass überhaupt zu wenig Littcratur über die

Sache vorhanden ist. Jedenfalls wird man die

Aufstellungen des Vf.s nicht unberücksichtigt

lassen können.

Hannover. Pb. Meyer.

Philosophie,

Max Dessoir, Geschieht« der neueren deut-

schen Psychologie. Zweite, völlig unigearbciteic

Auflage. Erster Halbband. Berlin, Carl Dunckcr,

189". 356 S. 8°. M. 8.

Der Werth dieser gross angelegten Arbeit

liegt vor Allem in den I.itteraturnadiWeisungen,

den Zitaten, den thatsächlichen Berichten überhaupt,

wie sie aus dem Gebiete, das sich der Vf. ab-

gegrenzt, so zahlreich und mannichfaltig wohl

keine allgemeine Darstellung der Philosophie-

geschichte bisher gebracht hat und naturgemäss

bringen konnte. Aber auch die nur der Ge-

schichte der Psychologie gewidmeten älteren

Werke können sich in Bezug auf die Fülle des

Materials, welches sie verarbeiten, mit dem

Dessoirschen Geschichtswerke nicht messen, und

ebensowenig oder noch weniger ist dies selbst-

verständlich von den historischen Ausführungen

zu erwarten, wie man sic in grossen Lehrbüchern

der Psychologie zuweilen findet: — es erscheint

beispielsweise von vorneberein ausgeschlossen,

dass die sicherlich mit ebenso grossem Klcissc

gesammelten als vortrefflich geordneten Anmer-

kungen zur Volkmannschen Psychologie alles ent-

halten, worüber U. Aufschluss giebt, wenn man

erwägt, dass diese Notizen die ganze Entwicke-

lung der psychologischen Wissenschaft, von der

ältesten bis auf die jüngste Zeit, betreffen, wäh-

rend D. eine verhältnissmässig kurze und auch

örtlich begrenzte, nämlich bloss auf deutschem

Boden sich abspielende Periode oder Phase die-

ser Entwickelung überschaut, und dass trotzdem

der Umfang, auf welchen der Vf. seine Arbeit

offenbar berechnet hat, dem Gesammtumfangc

des Volkmannschen Lesebuches etwa glcich-

kommt, wenn ihn nicht gar übertrifft. Was

jedoch die speziellen Geschichtsbücher an-

langt, so kommt hier überhaupt nur der alte
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Carus in Frage: denn Siebecks gründliche und

gewissenhafte Darstellung umfasst vorläufig erst

Alterthum und Mittelalter, der Abschluss mit der

Neuzeit steht noch aus, und Harms erledigt den

ganzen Zeitraum in der Geschichte der deutschen

Psychologie, welcher den Gegenstand des ersten

Theües der D.sehen Untersuchungen bildet, in

einem zwei Bogen starken Kapitel, das oben-

drein mit Ausnahme einer einzigen, Wolff ge-

gönnten Seite ausschliesslich von Leibniz handelt.

F. A. Carus' „Geschichte der Psychologie“, als

dritter Theil der nachgelassenen Werke im Jahre

1808 veröffentlicht, ist nun allerdings ein ausge-

zeichnetes, noch immer höchst lesenswerthes und

geradezu unentbehrliches Buch, eine Fundgrube
der wertbvollsten Mittheilungen; D. hat sie sicht-

lich vielfach benutzt und ist durch sie auf die

Spur gar mancher wichtigen wisscnschaftsge-

schichtlichen Thatsachc geführt worden; ja sie

bringt sogar nicht selten Dinge, die in den Auf-

zeichnungen des modernen Autors vermisst wer-

den; allein andererseits bietet auch dieser eine

Menge von Angaben, welche man bei seinem

Vorgänger vergebens suchen würde. Besonders
gilt dies von den Berichten über psychologische

Zeitschriften und Magazine, die sich in besonde-
ren Abschnitten (S. 146—154 u. S. 283— 300)
zusaminengestcllt finden. Diese sorgfältige Be-
rücksichtigung der Zeitschriften erscheint jedoch
nicht bloss als Zufall oder Laune; sic hat viel-

mehr prinzipielle Bedeutung: in ihr, sowie in dem
grossen Raume, welchen der Vf. den Neben-
erscheinungen auch sonst zuweist, prägt sich

vielmehr eine seiner Grundansebauungen aus,

die von ihm in einer „ .Selbstkritik“ in der „Vier-
teljahrsschrift f. wiss. Philosophie“ scharf formu-
lirte Ueberzeugung, dass man, um „allgemeine
Sätze über seelische Phänomene eines bestimmten
Volkes, einer bestimmten Epoche zu gewinnen“,
sich nicht mit der „Kenntniss einiger hervor-
ragenden Individuen“ begnügen dürfe, dass viel-

mehr zum Verständnisse eines solchen Zeitraums
nur „die geduldige Beschäftigung mit den Durch-
schnittsmenschen der betreffenden Periode“ ver-
helfe. Wohl bemerkt D. selbst, dass sich die-

ses Prinzip nicht mit rücksichtsloser Konsequenz
durchfuhren lasse, weil dann die Auflösung der
Wissenschaftsgeschichte in allgemeine Kulturge-
schichte drohe — er sollte sagen: „weil eben
die wissenschaftlichen Leistungen sich nicht aus
der ‘Volksseele

1

erklären, wie etwa nach Taincs
pseudoexaktcr und pseudopositiver Kunstphilo-
sophie die Kunstschöpfungen aus Klima und Bo-
den, sondern etwas gleichsam ausser und ober
diesem Milieu sich Vollziehendes sind“ —

;
in-

dessen sucht er seiner Maxime gerecht zu wer-
den, soweit cs eben geht, und daher jene ein-
gehende Zeitschriltenschau, daher die ungemein
liebevoll und möglichst breit ausgeführte Zeichnung
des allgemeinen, kulturhistorischen Hintergrundes.

Das immense Thatsachcnmaterial, welches der

Vf. bereits in der ersten Auflage zusammengc-

tragen hatte, ist in der zweiten noch beträchtlich

vermehrt worden. Schon eine äusscrliche Ver-

gleichung der beiden Auflagen lässt dies erkennen.

Ging nämlich der erste Band des Werkes in

seiner ursprünglichen Gestalt, mit Leibniz be-

ginnend, auf 427 Seiten nicht über Kant hinaus,

so kommt in der vorliegenden zweiten Bearbei-

tung der bisher erschienene erste Theil dieses

Bandes gar nur bis zu Tetens, obschon er mit

seinen 356 Seiten bezüglich der Ausdehnung

hinter dem ganzen Bande der früheren Auflage

kaum sehr erheblich zurückbleibt und für dieses

gewaltige Anschwellen der Dimensionen des Wer-

kes die neu hinzugefügte Einleitung mit dem

Verzeichnisse der in die Geschichte der neueren

Psychologie einschlägigen Schriften zwar wohl

auch ein klein wenig in Rechnung zu bringen

ist, aber, da diese ganze Partie nur 32 Seiten

füllt, gewiss nicht allzu schwer in die Wagschale

fällt.

Etwas Anderes als Thatsachenvorführung ist

mcritorischc Kritik und Einsicht in die wahren,

inneren Beziehungen der wissenschaftlichen Leh-

ren. Wohl enthält auch nach dieser Richtung

das D.sche Werk manches Gute, Verdienstliche;

aber im Ganzen steht mit der Reichhaltigkeit der

faktischen Relationen die Schärfe und Richtigkeit

der kritischen Gesichtspunkte nicht auf gleicher

Höhe. Schon die erste Auflage liess hier viel

zu wünschen übrig, und auch in der Neubearbei-

tung stösst man bald da, bald dort auf Sätze,

die zu entschiedenstem Widerspruche herausfor-

dern. Ein noch tieferes Durchdenken des riesi-

gen Stoffes, den er rnit so anerkennenswerthem

Fleisse gesammmclt und aufgehäuft hat, ist darum

dem Vf. für eine dritte Auflage zu wünschen

und zu rathen.

Graz. Hugo Spitzer.

Schrift-, Buch- und Bibliothekswesen,

Karl Heiland, Die Lutherdrucke der Erlanger

Universitätsbibliothek aus den Jahren 1518—1523.

(Beihefte z. Centralbtatt f. Bibliothekswesen. XXI
]

Leipzig, O. Hurrassowitz, 18')8. 3 Bl. u. 71 S. H“. M. 3.

„Eine der kleinen Vorarbeiten zu einer er-

schöpfenden Lutherbibliographie, soll sie zugleich

zur Veranschaulichung der Verbreitung der Luther-

schen Schriften, sowie zur Geschichte des Buch-

drucks und der Büchcrillustration ein Schcrflcin

beitragen. — Die Norm für dergleichen biblio-

graphische Beschreibungen ist von A. v. Dummer
gegeben worden“ (S. I). Der Anschluss an A.

v. Dommers klassisches Vorbild (Lutherdrucke

auf der Hamburger Stadtbibliothek 1 516— 1523.

Leipzig 1 888) ist der durchaus richtige Weg.
Freilich ist Heilands Schrift nicht zu benutzen,

ohne dass man v. Dommers Werk daneben liegen
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hat, denn bei gleicher Vorlage giebt H. die Be-

schreibung nur in abgekürzter Form und ver-

weist, unter Aufführung etwaiger Abweichungen,

auf jenen, um bereits Gesagtes nicht wiederholen

zu müssen.

Die Beschreibung der Drucke ist ausser-

ordentlich sorgfältig
;

manchmal gebt sie wohl

etwas zu weit, indem auch offenbare Mängel des

Druckes wiedergegeben werden. Kleinere Ver-

sehen, die sich bei solchen bibliographischen

Arbeiten nie gänzlich vermeiden lassen, sind

selten. Ich erwähne etwa: Nr. 15 hat die Signa-

turen in deutschen, nicht in lateinischen Buch-

staben; Nr. 43 ist im Impressum (Heil. Z. 3 v. u.)

nur ein Intcrpunktionsstrkh hinter dem Namen

„Ottmar“ zu setzen, der in der Vorlage an-

scheinend daneben stehende ist nur eine I*olge

schlechten Abdruckes; Nr. 48 ist (Heil. Z. 6 v. u.)

„Staduogt“ zu lesen statt „Stadtuogt“, wie das

wenigstens die vier mir bekannten Exemplare

aufweisen, zwei in Berlin, je eins in London

Brit. Mus. und Nürnberg Stadtbibi.; Nr. 51 fehlt

im Schlüsse des Titels hinter „wittembergk“ die

Zcilentheilung, ebenso in Nr. 104 hinter „Witten-

berg“; Nr. 53 ist (Heil. Z. 7 v. u.) das Komma
hinter „vnsers“ durch den Interpunktionsstrich

zu ersetzen; mehrfach ist VV durch W wieder-

gegeben, z. B. in der letzten Zeile des Titels von

Nr. 56, in Z. 14 u. 11 v. u. von Nr. 65, in der

vorletzten Zeile des Titels von Nr. 76 u. 154, was

nicht angängig ist, da dieses VV im Minuskeltypus

bei grossem Anfangsbuchstaben durch Vu wieder-

gegeben wird; an mehreren Stellen lese ich „ii“

statt „ü“, so Nr. 105 Z. 2 des Titels, Nr. 125

Z. 7 des Titels, Nr. 127 Z. 7 v. u.; Nr. 104

Z. 2 v. u. lese ich in den mir bekannten Exem-

plaren (Berlin, London, München, Nürnberg,

Stuttgart, Wernigerode, Wolfenbüttcl) „be-

schaung“ st. „bcschauung“. Zu Nr. 100 muss

das Zitat aus Panzer „S. 82“ st. „32“ heissen. Ich

betone aber, dass dieses Kleinigkeiten sind, die

die Identiftzirung von Drucken auf Grund der

vorliegenden Beschreibung nicht wesentlich be-

einträchtigen und dem Werthe des Buches durch-

aus keinen Eintrag thun. Dagegen bin ich nicht

damit einverstanden, aus Büchern, welche eine

Blatt- oder Seitenzählung nicht besitzen, nach

selbstgemachter Blattzählung zu zitiren. Hat ein

Buch nur den Umfang weniger Blätter, so ist der

Uebelstand nicht gross, aber bei umfangreicheren

Schriften wird das immer umständlicher. Ich

hake es für richtiger, wo keine Zählung vorlicgt,

nach den Signaturen zu zitiren, die ja die Stelle

der im Allgemeinen erst späteren Blattzäblung

vertreten; und die alten Drucker haben auch bis

auf seltene Ausnahmen stets dafür gesorgt, dass

selbst bei umfangreichen Büchern jedes Alphabet

der Signatur vom anderen unterschieden ist.

Von «len 159 Drucken, welche H. beschreibt,

tragen 39 ein gültiges Impressum, für 120 waren

Druckort und Drucker erst zu ermitteln. Wro in

dieser Beziehung H.s Vorgänger (in der Haupt-

sache v. Dommer a. a. O., Heyer, Lutherdrucke

auf der Breslauer Stadtbibliothek 1516— 1523

im Centralblatt für Bibliothekswesen 9. Jabrg.

1892, sowie die bibliographischen Angaben der

weimarischcn Lutherausgabe) bereits die Herkunlt

ermittelt hatten, schliesst H. sich diesen an, bei

Verschiedenheit der Ergebnisse zwischen v. Dom-

mer und der Weimarer Ausgabe tritt er Erste-

rem bei. Darnach verblieb noch ein Rest von

30 Drucken, für welche H. die Bestimmung

selbständig durchgeführt hat; bei einigen hat er

seine Ansicht als fraglich Eingestellt, bei einem

ist cs ihm nicht gelungen, den Drucker zu be-

stimmen. Wenn man die ziemlich bedeutenden

Schwierigkeiten in Betracht zieht, welche auf die-

sem Gebiete immer noch vorliegen, so muss man

den Bemühungen H.s Ancrkennnng zollen. Nr. 38

bestimmt H. gegen Heyer als einen Druck Johann

Knoblouchs in Strassburg; ich stelle mich aber

nach meiner Kenntniss unbedingt auf die Seite

Heyers und erkläre den Druck mit diesem für

ein Wrcrk des Andreas Cratander in Basel.

Nr. 114 theilt H. nur „wahrscheinlich“ dem Jobst

Gutknccht in Nürnberg zu; ich bemerke dazu,

dass die Seitenlcisten sowie die Fusslciste der

Einfassung dieses Druckes noch im J.
1530 von

Jobst Gutknecht unter Nennung seines Namens

iingewendet werden in „Zwo Christenlich 1 rost-

schriften an die Oberkeyten . - Nr. 116 ist

ein Druck von Sigmund Grimm und Marcus

Wirsung. Der von H. gänzlich unbestimmt ge-

lassene Druck Nr. 86 ist von Egidius Fellcnfürst

in Coburg hcrgestellt, der den einen, und zwar

wie es scheint den grösseren Theil der Auflage

dieses Druckes ohne seinen Namen ausgab, bei

einem kleineren Theil aber sich als den Hersteller

nannte; ich kenne von der hcimathlosen Ausgabe

drei Exemplare (Berlin, London, Wernigerode),

von der zweiten nur eines aus dem früheren

Besitz des Pfarrers D. Knaake; beide Formen

der Ausgabe sind trotz der berührten Verschie-

denheit und trotz einer kleinen Fehlcrverbesse-

rung innerhalb des Textes von demselben Satz

abgezogen. Nicht einverstanden kann ich mich

erklären mit dem Versuche H.s, die Drucke Nr.

1^3 136, 143, 159, deren Herkunft bisher noch

völlig im 'Dunkeln schwebt, dem Johannes Schutt

in Strassburg zuzuschreiben. Ich versage cs m.r

aber an dieser Stelle Andeutungen nach anderer

Richtung hin zu geben, da die Untersuchung hier-

über eine ungewöhnliche Ausdehnung annimmt

und in alle intimen Fragen des Druckerwesens

der Keformationszeit hineingreift.

Diese Untersuchungen über die Herkunft der

Drucke haben aber auch noch einen grossen

ausserhalb ihrer selbst liegenden W ertli
;

sic sin.

nicht nur für die Reformationszeit, sondern auch

für die filtere Inkunabelzeit bedeutsame Beitrüge

Digitized by Google



819
82027. Mai. DEUTSCHE LITTERATURZE1TUNG 1899. Nr. 21.

zur Geschichte des geistigen Lebens, der Wissen-
schaft und der Kunst. Ist es, um nur auf die

erstere hinzuweisen, schon wichtig zu wissen,

wie oft oder wie selten die Schriften irgend
eines Mannes gedruckt, wann sie gedruckt und
wiedergedruckt sind, so ist es nicht minder wich-
tig, auch zu wissen, wo sie gedruckt wurden,
von wem, und ob und warum die Drucker ihren
Namen genannt haben oder nicht. Mancher Mittel-

punkt geistigen Lebens wird dadurch wo nicht
neu ermittelt, doch heller beleuchtet werden,
die Strömungen, welche von einem Punkte
ausgehen, die geistigen Kulturstrassen (Burdach,
Vom Mittelalter zur Reformation) werden schär-
fer verfolgt werden können. Denn, um bei
dem Gegenstand des vorliegenden Buches zu
bleiben — es gilt natürlich, ebenso für andere
Personen und Bestrebungen —

,
kann man erst

durch die Ermittelung sämmtlicher Druckorte der
Ausgaben von Luthers Schriften, die ja in den
ersten Jahren ganz überwiegend ohne Angabe
ihrer Herkunft erschienen, die Bedeutung und
Einwirkung seiner Ansichten für und auf seine
Zeit voll würdigen.

In der Reihe solcher Untersuchungen ist die
Schrift H.s eine dankenswerthe Arbeit.

^crl*n
- Johannes Luther.

Philologie und Litteraturgeschichte.

Otto Pautz, Muhammcds Lehre von der Offen-
barung uucllenmässlg untersucht. Leipzig, J. C.
Hinrichs, 1 8U8. VI u. 301 S. 8”. M. 8.

Das vorliegende Buch enthält bei Weitem
mehr, als sein Titel vermuthen lässt. Mit diesem
decken sich höchstens die zwei ersten Kapitel:
„Muhammcds Prophetcnbewusstsein“ und „Das
Wesen der Offenbarung“. Darauf aber folgen
als „Glaubensinhalt der Offenbarung“ noch „die
Gottesvorstellung

, Verhältnis zum Ileidenthum
und Christenthum, Eschatologie“, als „Träger
der Offenbarung“ „das Prophetenthum, die Wun-
der, Irdische Strafgerichte“, so dass der Vf. so
ziemlich den gesammten Inhalt des Korans mit
Ausnahme der praktischen Vorschriften zur Dar-
stellung gebracht hat. Er hat den umfangreichen
Stoff übersichtlich angeordnet, und da er für jede
Materie fast sSmmtliehe in Betracht kommenden
Stellen excerpirt hat, so bildet sein Buch auch
für den Fachmann ein ausserordentlich nützliches
und bei dem Mangel derartiger Hilfsbücher
doppelt erwünschtes Repertorium.

Der Vf. selbst scheint allerdings, manchen
äusseren Zeichen nach zu urthcilen, mehr an ein
exoterisches Lesepublikum gedacht zu haben.
Daher giebt er z. B. zu jedem arabischen Zitate
eine Uchcrsetzung und bespricht auch sonst zicm-
lch w' i,läll% Dinge, die allgemein bekannt sind
('S* S. 240 ff.

, wo die Abweichungen Muham-
meds von den biblischen Berichten genau ver-

zeichnet werden, und die grammatische Bemer-
kung S. 22 Anm. 2). Seine Darstellung ist iin

Allgemeinen durchaus verlässlich, seine Ueber-
setzungen meist korrekt, wenn sie auch vielfach

der deutschen Sprache Gewalt anthun. Den
Kommentar des Beidhäwi .allerdings, auf den er

sich vorzugsweise für die Koranerklärung stutzt,

hat er einige Male erheblich missverstanden.

So muss es z. B. S. 19 Anm. 2 heissen: „damit
die Kenntnisse dadurch befestigt werden“
(nicht weiter verbreitet werden“). S. 22 Anm. 3

ist nicht zu übersetzen: „denn die Reinigung ist

bei dem Gebete nothwendig, welches auch in

anders beschaffenen Kleidern angenehm ist“, son-

dern „die Reinigung ist nothwendig (vorge-
schrieben) beim Gebete, erwünscht auch bei

anderen (Handlungen). S. 146 Z. 26 ist zu

übersetzen: „Denn Islam bedeutet Fügsamkeit,
hintritt in den Frieden und die Ablegung des

Bekenntnisses; das Aufgeben des Krieges ist

damit implizite ausgedrückt“ (nicht „und
Aufgeben der Feindschaft, die man zeigte“). —
Auch bei der Uebersetzung der Zitate aus dem
Koran sind ihm gelegentlich Versehen begegnet,
z. B. S. 51 (Sure 26 v, 224); doch sind das
nur Ausnahmen.

Der Vf. hat mit seinem Buche eine nützliche

Vorarbeit zu einer Einleitung in den Koran ge-

liefert, aber auch seinen Nachfolgern noch Man-
ches zur Vervollständigung übrig gelassen. So
erfährt man von ihm z. B. nur sehr wenig von
dem, was der Koran über die Ginnen lehrt.

Dass sie Sure 55, 56 und 74 genannt werden,
hat allerdings nur der Reim verschuldet, dem zu

Liebe Muhamrned oft die seltsamsten Dinge vor-

getragen hat; aber cs musste bemerkt weiden,
dass 9ie nach Empfang der Glaubensbotschaft
(Sure 6, 130) verpflichtet sind, Gott anzubeten
(Sure 51, 56) und wie die Ungläubigen, wenn
sie Lügen über Allah behaupten (Sure 72, 5),

auch in die Hölle kommen (Sure 7, 36 u. 178). —
Bei der Wiedergabe der historischen Berichte

der muhammedanischen Schriftsteller hätte der
Vf. wohl öfters auf ihren tendenziösen Charakter
hinweisen sollen. Auch wäre es angebracht ge-

wesen, bei Besprechung des altarabischen Hei-

denthums statt der Auszüge aus Dimiski und ande-
ren Schriftstellern (S. 174 ff.) eine ‘Darstellung

dieses Kapitels nach Wellhausen zu geben. —
Dann wären wohl die 360 Bilder bei der Ka*ba
nicht erst erwähnt worden (S. 189; vgl. Well-
hausen, Reste altarabischen Heidenthums S. 6S),

wie die seltsame Nachricht S. 189: „Nur das
Bild der Mutter Maria init dem Jesuskinde blieb

erhalten, bis es bei dem Brande der Ka'ba unter

az-Zubair vernichtet wurde“. — Mit der neueren
Litteratur ist der Vf. nicht genügend vertraut;
das Studium von Snoucks Werken hätte manche
seiner Anschauungen berichtigt. (Für asxailan
arraghn war auf die Abhandlung van Vlotens

:ed by
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im „Keestbundei“ (für de Goeje) zu ver-

weisen. —
So könnten wir noch mancherlei an dem

Huche aussetzen, wollen aber zum Schlüsse noch-

mals hervorheben, dass es bei allen seinen Mängeln

ein brauchbares Hilfsmittel sein wird und der Vf.

sich damit Anspruch auf unsern Dank erwor-

ben hat.

Breslau. Siegmund Fraenkel.

Hans Karbe, Der Marsch der Zehntausend vom

Zapates zum Phasis- Araxcs (nach Xenophons

Anabnsis III, 3, 6—IV, 6, 4) historisch-geographisch

erörtert. [Wissenschaft!. Beil, zum Jahresher. d. Kö-

nigstadt. Gymn. zu Berlin. Ostern 1898.1 Berlin,

R. Gaerlner (H. Heyfelder), 1898. 38 S. 4®. M. 1.

Der Vf. sagt S. 4, dass er in seiner Abhand-

lung zwei Zwecken zu dienen suche, der Fest-

stellung der Marschroute der Zehntausend und

der Veranschaulichung „der üertlichkeitcn, wo

sich die Begebenheiten abgespielt haben“, „und

zwar soll die Veranschaulichung, welche ja auch

clem Unterrichte förderlich sein könnte, ähre

Hauptaufgabe sein“. Auf die Frage, wie weit

der Vf. dieser seiner Hauptaufgabe gerecht ge-

worden ist, lohnt es sieb nicht, hier näher ein-

zugehen, denn der Begriff der Veranschaulichung

ist sehr dehnbar und rechtfertigt schliesslich auch

das, was nur ein Auszug aus Xenophonkoimnen-

taren, geographischen Handbüchern und Reise-

beschreäbungen ist. Wir fassen daher nur die

Lösung des wissenschaftlichen Problemes ins

Auge, die allein allgemeines Interesse bean-

spruchen kann und auch in Wirklichkeit den

Hauptinhalt der Abhandlung bildet.

Xenophons topographische Angaben über den

Zug der Zehntausend sind leider so unbestimmt,

dass sich für die ganze Strecke von Ninive bis

Trapezunt auch nicht ein einziger Punkt mit

Sicherheit wiedererkennen oder irgendwie fest-

legen lässt, und seine Wregemaasse wollen zu

den heute gebräuchlichen Verkehrsstrassen, so

weit sie uns bekannt sind, nach keiner Richtung

hin stimmen. Wenn dieser gordische Knoten

überhaupt jemals gelöst werden kann, so wird

dies erst dann möglich sein, wenn wir eine ge-

naue und umfassende Kenntniss von Kurdistan

und Armenien gewonnen und zuverlässige Spezial-

karten in Händen haben. Die Berichte der

wenigen Reisenden, die jene Länder gewöhnlich

nur auf einem einzigen Wege und in File durch-

zogen haben, sind viel zu lückenhaft und ober-

flächlich, auch viel zu sehr von Phantasie und

vorgefasster Meinung beeinflusst, als dass wir

uns mit ihrer Hilfe ein sicheres Urtheil über die

Länge und die sonstige Beschaffenheit aller mög-

lichen Wege bilden könnten.

Der Vf. giebt die Unzulänglichkeit der jetzt

vorhandenen Mittel in Bezug auf den zweiten

Theil des Marsches selber zu, für die Strecke

vom Zapates dagegen bis zum Phasis findet er

„für den ganzen Marschabschnitt sowohl wie die

einzelnen Theile zwischen den Angaben des

Schriftstellers und den geographischen Verhält-

nissen, wie sic sich heute zeigen, genügende

Uebereinstimmung, um zu sicheren Resultaten zu

gelangen“. Dieser Selbsttäuschung ist er wohl

durch dieselbe Bcgriffsverwecbslung verfallen, die

er S. 29 begeht. S. 26 sagt er: „Wir glauben,

dass die Griechen vom Kentritesübergang ihren

Marsch in westlicher Richtung fortsetzten“, aber

zwei Seiten später ist ihm sein „Glauben“ bereits

zum „Sehen“ geworden, und er versichert: „Wir

sahen oben, dass die Gr.“ usw. Er hat zwar

die Annahmen früherer Forscher nicht ungeschickt

kombinirt und auch einige eigene Ansichten auf-

gcstellt, die Beachtung verdienen, aber zwingende

Beweise sind von ihm nirgends erbracht, worden,

und gewichtige Bedenken bleiben nach wie vor

bestehen.

Aeusserst störend ist der Mangel an Folge-

richtigkeit, der im Gebrauche der antiken und

der heutigen Fluss- und Gebirgsnamcn, sowie in

der Schreibung und Erklärung der heutigen

herrscht. In buntem Wechsel erscheinen: Murad,

Euphrat, Euphrat- Murad, Euphrat (Murad)—
Zakho-Dagh oder Tscha Spi S. 8, Zakho-

Dagh, auch Tscha Spi oder Djebel Abiad

(weisses Gebirge) S. 11 - Berge von Bohtan

oder Djebel Djudi S. 14, Bohtanbcrge (Djebel

Djudi) S. 15, Djebel Djudi (anderer Name für

Bohtanberge) S. 25 — Kcntrites, Bohtan -Tschai,

Bohtan, Kcntrites (Bohtan 'I schai), Bohtan -Kcn-

trätes — Bingocl Dagh, Bingöl Dagh, Bingöl -Dagh

— Bohtan- und Bitlistschai ,
Bohtan- und Biths

Tschai — Khinis Sou, Khinis-Sou, Khinis-Su—

Kara-Su, Kara Su— Batrnan Sou, Batman-Su

usw. Der Vf. scheint sich um die Bedeutung

und die richtige Schreibweise der Namen wenig

gekümmert zu haben und einfach immer der

Schreibweise seiner jeweiligen Quelle gefolgt

zu sein.

Leipzig. Edmund Lammert.

lenricus Reinhold, De Graecitate Patrum

Apostolicorura libroruiro|ue apocryphoram Novi

Testament! quaestiones grammnticac. [Disser-

tation« Philologie« Halenses. VoL XIV p. U
Halle a. S., Max Niemoyer, 1898. I lo S. 8 . M. -.80.

Nachdem infolge des Aufschwungs, den die by-

antinischen Studien in den letzten Jahren genom-

,cn haben, auch den kirchlichen Schriftstellern

ine grössere Beachtung von philologischer Sette

U Theil geworden ist, wie z. B. die Ausgaben des

rheophanes Confessor von de Boor, die der

Schriften des Kyrillos und Methodius sowie ver-

chiedener Heiligenleben von Usener und dm

jiographie des Leontios von Neapohs von Geizer

teweisen, wird neuerdings erfreuhcherwe.se <lam t

tegunnen, die Sprache dieser und ähnlicher Christ
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lieber Volkslitteratur philologisch zu bearbeiten

und damit eine immer noch sehr im Argen lie-

gende Strecke vulgär - griechischer Sprach-

geschichte zu ebnen und urbar zu machen. In

Bonn fing man unter Useners Leitung zuerst da-

mit an: Compernass und Nutb lieferten Beiträge

zur Sprache, besonders zur Syntax und Semasio-

logie von Heiligenakten. Jetzt scheint sich unter

dem Einfluss von Blass auch in Halle das Inter-

esse dafür zu regen: die vorliegende Arbeit ist

ein schönes Zeugniss dafür. Sie untersucht die

lautlichen und morphologischen Elemente in der

Sprache der apostolischen Väter, der apokryphen
Apostelakten, der apokryphen Evangelien und
der apokryphen Apokalypsen, im Ganzen 44
Nummern, von denen allein 20 auf die apokryphen
Apostelakten entfallen (s. die Aufzählung auf S.

17— 34, die zugleich Notizen über die hand-

schriftlichen Verhältnisse sowie eine knappe Cha-
rakteristik der Sprache der betreffenden Schriften

enthält; vgl. darüber noch S. 15, wo mit Rück-
sicht auf die Abstufung der Sprache vier Gruppen
angenommen werden). Der übrige Thcil der
Einleitung (S. 1— 14) handelt zusammenfassend
über die bisherigen Darstellungen des biblischen

Griechisch (Schmiedel, Dcissmann, Blass), sodann
werden die Grundsätze, die für eine grammati-
sche Behandlung sowie für eine Ausgabe dieser
Texte maassgebend sind, dargelcgt. Besonders
zu beherzigen sind dabei die Ausführungen über
die Orthographie (S. 10— 14), der immer noch
ein übertriebener sprachlicher Werth beigclcgt
wird.

Die eigentliche Untersuchung will eine Er-
gänzung zum neutestamentlichcn Griechisch bilden;
es sind daher den einzelnen Paragraphen immer
die entsprechenden aus Winer- Schmiedel beige-
fügt. Der Hauptanthci! kommt, wie es natürlich
ist, auf die Formenlehre (S. 48—113). Dennoch
müssen wir zufrieden sein, dass immerhin noch
1 3 Seiten für vulgäre lautliche Erscheinungen
abfallen, umsomehr, als man weiss, wie selten
dergleichen in litterarischen * Texten zum Aus-
druck kommen. Es linden sich hier manche
wichtige Ergänzungen zu dem in meinen „Unter-
suchungen“ beigebrachten Material, die von neuem
die starke Uebcrcinstiinmung zwischen Stein-,
Papyrus- und handschriftlichen Urkunden erkennen
lassen, und ebendamit zugleich beweisen, dass
diese I exte, wenn auch die Hss. z. Th. aus
späterer Zeit stammen, doch für die Erkenntniss
der Sprache der ersten christlichen Jahrhunderte
zu verwerthen sind. Hierauf beruht das Haupt-
verdienst der sorgfältigen Arbeit. Mögen ihr
recht bald ähnliche folgen, die unsere Kenntniss
von der christlich-griechischen Vulgärsprachc er-
weitern und vertiefen. Möge insbesondere die
Sprache des Malalas, der allerdings noch immer
einer mustergiltigen Ausgabe harrt, eine gründ-
liehe und vergleichende Untersuchung erfahren.

Vielleicht erfüllt das neue byzantinische Seminar

in München recht bald diese Hoffnung.

Athen. K. Dieterich.

Die Oden des Horaz in freier Nachbildung

von H. Leisering. Hamburg, G. A. Rudolph.

1898. X u. 172 S. 8°. M. 2,50.

Antike Verse lassen sich im Deutschen des-

wegen nicht getreu nachbilden
, weil sie auf

Silbenmessung beruhen, die unsere Sprache nicht

kennt. Schafft man nun mit Hilfe unserer Accente

sozusagen „gefälschte“ Hexameter, saphhische

Strophen usw. : so liest sich ein Gedicht in diesen

Metren wie etwas Fremdes, Künstliches, ja Ge-
lehrtes; während den Alten ihre Odcnmaassc
natürlich flössen und der Musik sich fügten. Ein

horazischcs Weinlied: vielleicht tanzte und tollte

es für römische Ohren! In einer Uebersctzung

dagegen wie der Geibelschen stelzt es gravitä-

tisch einher: der wilde Bacchus wird zum todten

Symbol

!

Um also auf deutsche Leser möglichst so zu

wirken, wie der Urdichtcr auf seine Zeit-

genossen, wird der Uebersetzer sich am besten

unseres Reimes bedienen; freilich muss er nun

seine Strophen mit poetischem Feingefühl denen

des Originals nähern; der Ersatz für alkäische

Verse muss stürmisch, der für sapphische schmel-

zend klingen; einfachen Formen entsprechen unsre

schlichten Drei- und Vierheber; den kunstvollem

dagegen etwa Strophen mit verschlungenen Reimen.

Zu vermeiden sind moderne Wendungen, die aus

der Illusion rcissen könnten, insbesondere auch

Anklänge an bestehende deutsche Dichtung.

Ist Leisering in seiner gereimten Horazüber-

setzung dem eben erwähnten Fehler nicht immer
völlig aus dem Wege gegangen: so entzückt er

dafür durch die Schönheit seiner Sprache und

die Lebendigkeit der Umdichtung. Er hat seinen

römischen Liebling in sich zu warmem Dasein

neu erweckt; jede Ode wird unter seinen Hän-

den ein zierliches Ganzes; Alles ist aus einem
Guss, nirgends verräth sich jene mühsame Stoppel-

arbeit, die sonst Uebcrsetzungen unlesbar macht.

Eine technische Leistung ersten Ranges ist, wie

sogar die mythologische Scheingelehrsamkeit Ho-

razens mit dem Strome der prächtigen deutschen

Verse hinschwimmt; die antiken Götter- und

Heldennamen tönen hier kaum verwunderlicher

als etwa bei Schiller. Die ironische Schalkheit

des Satirikers, wie sie auch aus den Oden
lächelt, das leichte Getändel borazischer Liebe,

die sorglose Heiterkeit beim Becher: das blüht

uns bei L. frisch und unmittelbar entgegen; nir-

gends dorren Herbariumspflanzen. Unsere

Kommersbücher können mir leid thun, wenn sic

sich ein Lied entgehen lassen, wie I 27

:

Wer wird in Barbarenwuth
Streit beim Wein erheben!?
Ist uns nicht der Reben Blut

Nur zur Lust gegeben?
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Ucbrigens stimmt der Ucbersctzer auch darin

mit seinem Vorbitdc überein, dass ihm Ernst und

Pathos nicht ganz zu Gesichte stehen.

Von Rebenblut, von Kämpfen hitz’ger Schönen,

Unblutig nur, mit Nägeln stumpf und zart,

Von Liebesgluthcn will mein Lied ertönen:

Das ist so meine leichte Art.

Wo Horaz diesem Wahlspruch untreu wird,

da — und nur da — lässt ihn sein L’cbersetzer

im Stich. Jene ersten Oden des dritten Buchs,

aus denen der Üonnerschritt von Roms ehernen

Legionen uns entgegendröhnt, kommen nicht mit

der nöthigen Wucht heraus. Aber ob der feucht-

fröhliche Horaz selber gerade diesen Mangel

scharf gerügt hätte?

Berlin. Julius Schultz.

Kurt Jahn, Immermanns Merlin. [Palaestra. Unter-

suchungen und Texte aus der deutschen und engli-

schen Philologie. Herausgegeben von Alois B ran dl

und Erich Schmidt! Berlin, Mayer und Müller,

1899. 128 S. 8°. M. 3.

Ueber Immermanns merkwürdige und an ein-

zelnen Stellen auch tiefsinnig zu nennende Dich-

tung „Merlin“ liegt uns hier eine eingehende

Untersuchung vor. Der Vf. giebt darin zuerst

einen L'eberblick über des Dichters Quellen, be-

handelt dann seine Persönlichkeit (Leben, Werke,
Verhältnis zu Goethe, Stellung zur Gnosis),

danach folgt eine gründliche Betrachtung der

Dichtung selbst, ihrer Grundgedanken, ihrer Ent-

stehung, ihrer Quellen, Charaktere, Entlehnungen

usw., die Beilagen endlich enthalten das ganze

Aktenmaterial zum Merlin, darunter mehrere werth-

volle noch ungedrucktc Stücke, z. B. einen Brief

'Piecks an Immermann, ein Schreiben Schnaases

an Marianne Wolff (nicht M. Immermann).

Die Arbeit verdient m. E. ziemlich unein-

geschränktes Lob. Der Vf. hat cs verstanden,

dem höchsten Ansprüche, den man an einen

Philologen stellt, zu genügen: er hat das Ver-

ständnis eines Litteraturwcrkes fast nach jeder

Seite hin zu vermitteln gesucht und zumeist ge-

wusst. Sein Unheil ist klar, völlig unparteiisch

und dabei doch liebevoll, denn cs gilt ja hier

der Betrachtung eines ganzen Menschen, in

dessen „Gesammtdasein nicht seine Schriftstelle-

rn», sondern seine Persönlichkeit das Ueber-

ragende bleibt“ (S. 23). Nur auf solcher Grund-
lage, in gänzlicher Abwendung von hymnologi-
scher Parallelisirung mit Goethes Faust wie von

aprioristisch philosophischem Konstruiren, nur mit

ruhiger Empirie konnte es gelingen, eine richtige

Anschauung von dem Werke eines Dichters zu

gewinnen, dem man ein wenig von seinem eig-

nen widerspruchsvollen Wesen, kühle Kritik und
warme Liebe, entgegenbringen musste, um ihn

richtig zu würdigen.

Und so befriedigt denn sowohl das Gesammt-
urtheil (S. 105 f.) über die Dichtung, die für die

Kenntniss des Menschen Immermann bedeutender

als für die Schätzung des Dichters genannt wird,

wie auch die Einzelmcinungcn in der Regel das

Richtige treffen. Das merkwürdige, unklare

Verhältnis des Dichters zur Gnosis sehen wir

hier in das rechte Licht gestellt, und, was be-

sonders Immermanns Stellung zu Goethe betrifft,

so freue ich mich im Hinblicke auf Jahns Ausfüh-

rungen, dass ich s. Z. einen über dieses Thema
begonnenen Aufsatz unvollendet habe liegen lassen.

In einigen Punkten möchte ich allerdings,

nicht sowohl zur Korrektur als vielmehr zur Er-

gänzung J.scher Aufstellungen, mir einige Nach-

träge erlauben. Der „Merlin“ ist die Dichtung

des Widerspruchs: gewiss. Die Ursprünge aber

dieses Immermann ganz ausfüllenden Gefühles

vom Widerspruch liegen doch noch etwas tiefer,

als J. sich das denkt, der sonst sehr ansprechend

über Immermanns Entwicklung geurtheilt hat.

Zu der Disharmonie in seinem poetischen Wollen

und Können, das widerspruchsvoll genug sich

komponirt aus der Liebe zum „respektabeln

Realismus und Positivismus“, zum „derben und

kompakten Stoff“, und anderseits aus dem Hang

zum Leben in der Unwirklichkeit, tritt ergänzend

hinzu ein unaufhörliches, fast krankhaftes Reflck-

tiren über sich selbst. In diesem wieder finden

wir fast dieselben Gegensätze wie in seinem

poetischen Empfinden: schonungslose Härte gegen

sich selbst und dann wieder fortgesetzte Klage

über Verkennung, über Mangel an Verständniss

für seine Persönlichkeit. So entsteigen seiner

gross angelegten Seele auch nur Gestalten zwie-

spältigen Wesens. Dieses ganze Missverhältnis

von Wollen und Können, von Selbstkritik und

Selbstschätzung wird im „Merlin“ projicirt in die

Schöpfung selbst, der innere Missmuth wird hier

in objektiven Widerspruch gewandelt, bis endlich

in reiferen Jahren der Dichter in eignem Gelin-

gen die Harmonie auch des Weltganzen findet,

bis das Derbe, Kompakte das Transsccndentale

verdrängt oder ihm nur so weit Raum gestattet,

dass cs sich in Arabesken um eine göttliche

Wirklichkeitsdichtung windet oder nur gelegent-

lich noch in mystischen Gedanken über die Ver-

bindung von Liebe und Tod ein kurzes Dasein

behauptet.

Ein Wunsch sei mir hier noch verstauet. J.

hat die Dichtung aus dem Menschen erklärt, den

Menschen aus der Dichtung. Aber wenn er es

nicht vorteilhaft für das Werk nennt, dass

Immermanns Weltanschauung noch nicht abge-

schlossen war, als er den Merlin schrieb, so

möchte ich daraus eine Folgerung ziehen und

sagen : Lassen wir den Merlin nun einmal ruhen,

gehen wir jetzt auf den „Münchhausen“ los.

Immermann ist eine der merkwürdigsten litte-

rarischen Persönlichkeiten, die unser Volk her-

vorgebracht hat. Wie man in manchen seiner

früheren Erzeugnisse deutlich vorahnend erkennt,

was werden soll, so findet man noch in den
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spätesten, manchmal freilich nur noch rudimentär,

wieder, was gewesen ist. Im Münchhausen haben

wir aber Alles, den unsterblichen Dichter der

Liebe, den Dichter des unsterblichen Volkes,

den ironischen und doch liebevollen Beobachter

hcimathlicher Zustände, den nun ausgcbildctcn

Satiriker, aber auch den schlechten Reimschmied,

den verunglückten Romantiker (VValdmärchen),

den schwachen Komponisten, den Gnostiker

(Kochs Ausgabe II 223), den religiösen Denker

(Gedanken in einer Krypte), den über sich selbst

in Scherz und Ernst rcflcktircndcn Schriftsteller,

ja endlich auch den immer noch von Elisas Ban-

den nicht befreiten Bräutigam (II 61, 37), mit

einem Worte den ganzen widerspruchsvollen ein-

zigen Immermann. Möge uns der aus dem
Münchhausen einmal von kundiger Hand geschil-

dert werden, möge J.
sich dazu s. Z. bereit

finden lassen. Denkmalseinweihungen in Gegen-
wart von Honoratioren sind gewiss etwas Schönes,

auch wenn hinter den Exzellenzen wie jüngst in

Magdeburg bei der Imrnermann- Feier für die

einzige Tochter des Dichters kein Platz bleibt,

aber die stille liebevolle Arbeit am Dichterwerke
selbst ehrt den Dichter doch noch besser, die ist

aere perennius!

Hamburg. Joh. Gcffcken.

Methode Schliemann zur Erlernung der
italienischen Sprache. Nach dem Herrn Dr.

Schliemann vorgelegten und von ihm gebilligten Plane

bcarb. von C. Weber auf Grund einer Original*

novcllc von C. V. Giusti und mit Beiträgen über

Land und Leute Italiens von R. Schöner. Leipzig,

Paul Spindler, 1897-98. 400 S. gr. 8®. M. 20.

Die vorliegenden Hefte stellen ein Unterrichts-

werk von ganz hervorragender Bedeutung dar.

Der Vf. hat sich jahrelang in Italien aufgchalten
und hat die Sprache mit jener feinen Beobachtung
studirt, wie sie nur eine solide wissenschaftliche

Bildung ermöglicht. So findet man denn auch
in diesem Werke endlich einmal die Angaben
über die Aussprache des Italienischen, nach denen
man in fast allen andern Lehrbüchern, beispiels-

weise auch in der so verbreiteten Sprachlehre
von Mussafia, vergeblich sucht. Die „Methode
Schliemann“ unterscheidet sich von der Methode,
nach der man früher unterrichtet hat und zum
grossen Thei! wohl auch noch in neuerer Zeit
auf Schulen unterrichtet, dadurch, dass dem
Schüler nicht durch das Durchkäucn von lang-

weiligen, nichtssagenden und in keinem wesent-
lichen Zusammenhang stehenden Sätzen die Lust
am Lernen verleidet wird, sondern dass er so-
gleich zur Lektüre eines in sich geschlossenen,
das Interesse des Lernenden immer wach haltenden
I extes geführt und schon nach dem ersten Ab-
schnitt angeleitct wird, mit dem erworbenen
Sprachschatz selbständig umzugehen. Die „Um-
formungen“ des gelesenen Textes, die „Kragen“

und „Antworten“, die sich an ihn knüpfen, die

besondern Kapitel, durch die der „Gesprächsstoff“

vermehrt wird, die Abschnitte „über italienisches

Leben“, über „Land und Leute“, die geschickte

Art, mit der der grammatische Stoff auf die

einzelnen Lektionen vertheilt ist — das Alles

bringt dem Lernenden so viel Abwechslung, er

fühlt sich in so sicherer planmässiger Führung,

dass ihm die Arbeit zur Lust wird. Wer das

Webersche Werk durchgearbeitet hat, der kann

nicht nur jeden modernen Roman mit Hilfe eines

den Sprachschatz ergänzenden Wörterbuches

lesen, sondern er kann sich auch sehr gut auf

italienisch verständigen, weiss, wie man ein Rillet

ahzufassen hat, und sitzt im Hotel nicht mit

runden Augen vor der Menu -Karte; fühlt er

endlich das Bedürfnis, eine heitere, ärgerliche

oder tragikomische Situation seines Lebens durch

ein kräftiges Sprüchlein zu illustriren, so findet

er unter dem festgeprägten Iitterarisehen Gut,

das sich über jede Seite als Zierleiste hinzieht,

gewiss etwas, was zu seiner Stimmung im Ein-

klang steht. Aber ich muss aufhören zu loben,

II buon vino non vuoJ frasca — und ein paar

Ausstellungen möchte ich auch noch Vorbringen.

S. 4 ist für den Laut des offenen e nicht gerade

glücklich auf das deutsche Wörtchen ivcn ver-

wiesen (oder liegt ein Druckfehler vor?), das im

Allgemeinen wohl geschlossenes e zeigt, ebenso

würde ich Hort nicht wählen, um den Laut des

offenen langen o anschaulich zu machen, Sorge

beispielsweise lässt eher die gewünschte Dehnung

zu. In piano (S. 5 u. 7) i zu sprechen wie ch

in Brodelten, halte ich für gefährlich. Der Laut

ds wird besser gar nicht durch ein Beispiel

(W. giebt Zone „wenn weich gesprochen“) er-

läutert, sondern als ein im Deutschen nicht vor-

kommender Laut bezeichnet. Kür meinen Ge-

schmack hat W. noch zu viel transkribirt, für

den Laut v brauchen wir kein besonderes Zeichen,

ja ich halte die Transkription mit einem deutschen

iv geradezu für unzweckmässig, weil wir mit

dem Bild dieses Buchstabens sofort den bilabialen

deutschen Laut verbinden. Ebenso würde ich

das lat. iv für den »-Laut in qtialche fallen lassen;

das bringt nur Verwirrung, warum nicht knalke?

Die Bemerkung (S. 10) auslautendes e in Bice,

giornale usw. klinge „wie eh in Reh, wenn auch

nicht ganz so lang“, wird besser geändert, denn

ich habe bereits Gelegenheit gehabt zu beob-

achten, dass Schüler mit Rücksicht auf jene An-

weisung dem Laut doch unwillkürlich eine Länge

geben, die ihm nicht zukommt.
Halle. F. Heuckenkamp.

Geschichtswissenschaften.

Paul Simson, Wcstpreussens und Danzigs Kampf
gegen die polnischen Unionsbestrebungen in

den letzten Jahren des Königs Sigismund August
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(1568— 1572). [Zeitschrift des Westpreussischen

Geschichtsvereins. H. XXXVn.] Danzig, Th. Bertling

in Komm., 1897. IV u. 176 S. 8' M. 2,50.

Seitdem vor einem halben Jahrhundert T heodor

Hirsch die Ordnung des Danziger Archivs be-

gonnen hatte, die von seinen Nachfolgern im Amt
Boeszoermeny und Bertling rüstig fortgesetzt

wurde, hat diese unerschöpfliche Rundgrube der

Geschichte Nordosteuropas vom 15. Jb. an für

zahlreiche darstellende Arbeiten Stoff geboten.

Auch die hier zu besprechende Abhandlung eines

jüngeren Danziger Gymnasiallehrers, der sich

schon mehrfach mit Glück auf dem Felde der

Geschichte seiner Vaterstadt versucht hat, hat

ihre Quellen zum weitaus grössten Theilc aus

dem Danziger Archive geschöpft: neben dem-

selben sind nur noch die Frauenburger Samm-
lungen, das bischöfliche und das domkapitulärische

Archiv benutzt worden. In Danzig kamen die

Briefe und Berichte der städtischen Gesandten

(Acta Intermintiorum und Recesse), die aus-

gehenden Schreiben des Rathes (Missivbücher),

die Verhandlungen der städtischen Körperschaften

(Rath, Schöffen und Ilundertmänner) und die Auf-

zeichnungen Stenzcl Bornbachs und des Quartier-

meisters Hans Nötke’s in Betracht. Auf Grund
dieser Quellen, die im vorigen Jahrhundert auch

Gottfried Lengnich in seiner Geschichte der

preussischcn Lande Königlich polnischen Antbeils

und auch 1846 Theodor Hirsch in dem Aufsatz

Herr George Klcfdt und seine Zeit (Neue preussi-

sebe Provinzialblätter II) Vorlagen, schildert Simson

in anziehender, lebensvoller Darstellung das Ringen

der Danziger, sich den polnischen Unionsbestre-

bungen zu entziehen. Die westpreussischen Stände,

besonders die drei grossen Städte Danzig, Thorn
und Elbing, wurden sehr bald nach der Ergebung
an Polen im Jahre 1454 gewahr, dass der Stand-

punkt der reinen Personalunion mit dem polni-

schen Staate unhaltbar war: in Polen mussten

König und Volk dahin streben, die mit so grossen

Opfern gewonnene Provinz durch festere Bande
mit dem Staate zu vereinigen. S. räumt S. 9

rückhaltlos ein, „dass von dem höheren Stand-

punkt der Staatsraison die Polen im vollsten

Rechte waren, sic mussten darauf ausgehen, sich

Preussen vollkommen einzufügen und seine Be-

wohner ... zu Polen zu machen.“ Diese un-

befangene Würdigung des gegnerischen Stand-

punktes — denn mit seinen Sympathien steht S.

vollkommen auf Seiten der Danziger — verdient

die vollste Anerkennung. Nach der Darstellung

der Entwickelung der ersten hundert Jahre polni-

scher Herrschaft über Westprcusscn (Kap. I

S. 7— 20) entwirft S. im nächsten Abschnitt eine

fesselnde Charakteristik der wichtigsten handelnden
Personen, der Danziger Bürgermeister Constantia
herber, Georg Klcfelt, des Burggrafen Zimmer-
mann auf der einen, der Bischöfe Stanislaus

Karnkowski von Kujavien und des Kardinals

Hosius von Ermland auf der andern Seite; zu

dem politisch -nationalen Konflikt trat ihn ver-

schärfend der religiöse Gegensatz. Die Sache
der Preussen war dadurch gefährdet, dass ihr

Führer, der ermländische Bischof Hosius, als

geborener Pole und eifriger Katholik
, innerlich

auf Seiten der Gegner stand; S. wirft ihm

geradezu falsches Spiel vor (S. 49). Das Mittel

des polnischen Staatsrechts, die widerstrebenden

Städte zur Nachgiebigkeit zu zwingen, bestand

hauptsächlich in Einsetzung von Revisionskom-

missionen aus den Städten von vornherein feind-

lich gesinnten Prälaten und Magnaten, welche

der Stadt auch schwere Geldopfer verursachten.

Dass Danzig 1 568 eine solche Kommission zu-

rückgewiesen batte, musste cs schwer auf dem
Reichstag zu Lublin büssen. Hier wurden die

Städte von den andern Ständen im Stich gelassen

und mussten in die Union willigen (Kap. 3). In

den nächsten Abschnitten schildert S. das Treiben

der zweiten königlichen Kommission in Danzig,

die die neue Verfassung der Stadt, die so-

genannten Statuta Karnkoviana (sie sind ain

Schluss S. 145— 178 vollständig abgedruckt)

aufzudrängen suchte, den Reichstag zu Warschau

1570, auf dem sich die Danziger Gesandten, ihre

Instruktionen überschreitend, durch einen Kniefall

vor dem Könige demütbigten. Dennoch erreichte

Polen den zähen Danzigern gegenüber nicht viel:

erst 1585 unter Stephan Rathory, dem die Stadt

1 577 siegreich widerstanden hatte, erfolgte eine

endgültige Beilegung des Streites. Das S. 19— 20

nach einer Danziger Hs. abgedruckte Gedicht

auf die Ausschreitungen der Polen ist bis Zeile 46

schon bekannt
;
Toeppcn hat es aus einer Thorncr

Hs. 1872 in der Altpreuss. .Monatsschrift und

1881 in den Schriften Michael Fridewalds heraus-

gegeben, Z. 33 ist cltlop statt glob (poln. = Bauer)

zu lesen, vige'bahn in derselben Zeile ist wohl

ein polnisches Schimpfwort (vgl. Script, rer.

Pruss. V, 294 viabatt). S. 44 ist nach Eichhorn,

Hosius II 344 Heilsberg statt Heiligenbeil zu

lesen, der Kastellan „ Herbrot von Samosc“

49— 57 ist Herburt von Kulstyn, Kastellan

von Sanok, Neugarten S. 131 Anm. 6 das

pommcrsche Naugard. Ein sorgfältiges Namen-

register — in darstellenden Arbeiten bei uns

eine nachahmenswerthe Ausnahme — beschliesst

die Abhandlung.

Halle. M. Perlbach.

Berthold Zeller, La Minorite de Louis XIII.

Marie de Medicis et Villeroy. Ktudc nouvelle

d'apres des documents Florentins et Venetiens. Paris,

Hachette & Cic , 1897. XVI u. 388 S. 8#.

Der vorliegende Band ist der zweite in der

Reihe von „Studien“, in denen der bekannte

Historiker die französische Geschichte vom lode

Heinrichs IV. bis zum Sturze Ancres, also von

1610 bis 1617, darzustellen unternommen hat.
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Da der jüngst erschienene 3. Theil bis 1616

reicht, so soll wohl ein 4. die ganze Arbeit ab-

schliesscn.

Nach Quellen und Methode dem 1892 ver-

öffentlichten ersten Bande gleich, mit dem er

auch den Haupttitel gemeinsam hat, behandelt

unser Theil hier die Zeit vom Anfang 1612 bis

Ende Oktober 1614, das heisst jene Jahre, wo
Villeroys Macht in Frankreichs Süsserer Politik

unbestritten war, während er der zahlreichen

Schwierigkeiten im Innern nur wenig Herr wurde.

Zeller hat seine neuen Vorlagen, die er in der

Vorrede eingehender beurtheilt, derart verwertbet,

dass er die Berichte der Florentiner Diplomaten

zur Grundlage genommen und durch die Papiere

der Vertreter Venedigs geprüft und ergänzt hat.

Er hat diese Quellen dann im Texte ge-

wissenhaft verarbeitet, in Fussnoten angezogen

und ausserdem in einem umfänglichen Anhang
aufs Genaueste verzeichnet und zu einem grossen

Theäle im Wortlaut abgedruckt.

Man hat sonach vortreffliche Gelegenheit,

sich von der Gründlichkeit der Studie durch

reiche Stichproben zu überzeugen.

Der Stoff ist streng zeitlich geordnet und in

elf Kapiteln mit folgenden Ueberschriftcn abge-

handelt: 1. Ankündigung der Eheverbindungen
mit Spanien, Unzufriedenheit der Prinzen, miss-

liebige Rückkehr der Jesuiten; 2. Fastnacht von
1612, Feste, doppelter Ehevertrag; 3. Schwie-
rigkeiten in der äusseren Politik, erste englische

Heirathsfrage; 4. Tod des Grafen von Soissons;

5. Anwachsen der Macht des Hauses Guise; 6.

Mantunniscbe Erbfolge, Waffenerhebung des Adels,

Vergleich; 7. Concini als Marschall Ancre; 8.

Einnahme von Mczicres durch Herzog Nevers;
9. Verhandlungen von Soissons und Friede von
St. Menehould; 10. Bewaffnete Reise der Regentin
und des Königs; 11. Grossjährigkcit des Königs.

Das sind indessen nur die allerwichtigsten

Fragen, von denen das Buch handelt. Denn
sein Stoff ist so reich und so bunt durchein-
ander gewürfelt, dass inan vom Gang und Inhalt

der Studie aus jenen Titeln nur eine dürftige
Vorstellung erhält. In stetem Wechsel lösen
sich hier die Dinge gerade so ab, wie sic that-

sächlich aufeinander gefolgt sind, und in Z.s
neuen Vorlagen sich widerspiegcln : kleine und
kleinste Vorfälle mit bedeutsamen Ereignissen,
werthlose Hofintriguen mit hochgefährlichen Um-
trieben, diplomatischen Verhandlungen und Staats-
aktionen.

Der Gewinn dieser Kleinmalerei in zeitlicher
Ordnung springt in die Augen. Man erhält von
den Geschehnissen der Zeit, dem zerfahrenen
1 reiben bei Hofe, dem unsichern Schwanken
der Regierung ausserordentlich lebhafte Einzel-
bilder und lernt vor Allem die bedeutendsten
Persönlichkeiten aus einer Reihe kleiner aber
interessanter Zuge beurtheilen.

Wer über Condcs Charakter noch in Zweifel

ist, wird hier unfehlbare Kennzeichen seines eitlen

Ehrgeizes, seiner haltlosen Schwäche und seiner

eigensinnigen Beschränktheit finden. Noch deut-

licher heben sich gewisse Eigenheiten der Köni-

gin Mutter ab: ihr anspruchsvoller, aber klein-

licher Ehrgeiz mit seinen rein dynastischen oder

persönlichen Zielen, ihr enger Gesichtskreis, der

jeden politischen Gedankens bar, aber der plump-

sten Mystifikation zugänglich ist, endlich ihre

völlige Unfähigkeit, die Interessen ihres Sohnes

und Frankreichs entschieden zu vertreten. Statt

über den Parteien zu stehen, pendelt sic, um
keine übermächtig werden zu lassen, unstät

zwischen ihnen her, im Ganzen freilich mehr

nach dem Haus Guise hin, weil dieses wenig-

stens ihre spanische Politik billigt; denn darin

geht ihre ganze Kunst auf. Maria brachte zu

ihrer Aufgabe so wenig Emst mit, dass rin

fremder Diplomat meinte: „sie erinnert sich der

Staatsangelegenheiten nur, wenn man ihr davon

spricht“.

Wenn ihre Regentschaft gleichwohl einige

bescheidene Erfolge hatte, so verdankte sie das

nicht ihrer Klugheit, sondern dem tollen Gcbahren

des Prinzen von Conde und vor Allem ihrem

tüchtigen Minister Villeroy, obschon dieser gerade

mit seinem Eintreten für die spanierfreundliche

Politik seinem Lande keinen Gewinn und wenig

Ehre eingebracht hat. Ganz unverantwortlich

aber erscheint gerade unter der neuen Beleuch-

tung in Z.s Werk die unwandelbare Gunst Marias

für ihren Landsmann, den Emporkömmling Con-

cini. Seiner völligen Verdienstlosigkeit zum Trotz

beförderte sie diesen ehrgeizigen und habsüchti-

gen Intriganten zur Marschallswürde Frankreich»

und sah in ihrer schier unbegreiflichen Verblen-

dung nicht, was sich doch so sicher voraussehen

liess, dass sic sich diesem Fremdling zu Liebe

die französische Nation in ihren besten Vertretern

entfremdete und einem bösen Ende zueilte. Ge-

wisslich nicht sie hat einen Richelieu, wohl aber

Richelieu sie entdeckt!

Diese und zahlreiche andere, neue oder doch

verstärkte Eindrücke von den Vorgängen und

Personen jener Tage sind der willkommene

Gewinn, den man von Z.s Lektüre mitnimmt.

Aber seine Methode, die Geschichte jener Tage
bis ins Kleinste mit peinlichster Genauigkeit

chronologisch wieder auflcbcn zu lassen, hat

doch auch ihre Schattenseiten. Die dadurch be-

dingte stete Unterbrechung in dem Zusammen-
hang der dargestellten Ereignisse lässt es 2U kei-

nem rechten Gesammtbild von Zuständen, Vor-

gängen oder Persönlichkeiten kommen! Dieser

Mangel aber macht sich um so empfindlicher

geltend, als Z. nirgends eine zusammenfassendc
Würdigung giebt, wie er denn mit seinem eige-

nen Urtheil überhaupt zu sehr zurückhält. Zu-

dem berührt es peinlich, dass es zum Theil recht
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werthlose Dinge sind, um derentwillen er den

Gang seiner Darstellung so oft abbricht. Gewiss

ist es begreiflich, wenn er seine neuen Funde

recht gründlich auszubeuten bemüht war, aber

darüber dürfte nicht der Maassstab für das

Wesentliche verloren gehen. Auch hat die starke

Benutzung der Florentiner und Venetianer Pa-

piere hie und da zur Vernachlässigung anderer

guter Vorlagen geführt, und das hat wieder nicht

nur manche Einseitigkeit in der Auffassung, son-

dern auch das Fortbleiben einiger wichtiger

Punkte verschuldet. Man erfährt aus dem Buche

zu viel von dem Denken und Thun in den Krei-

sen der Regierung und der Grossen und zu

wenig vom Leben und den Stimmungen in den

mittleren und unteren Schichten des Volks! Und
das hätte man von Z. als dem ersten Kenner

jener Zeit und zumal ihrer reichen Flugschriften-

litteratur am wenigsten erwartet.

Im Ganzen kann es jedoch keinem Zweifel

unterliegen, dass sich Z. auch mit diesem Bande
ein bedeutendes Verdienst um die Geschichte

der Minderjährigkeit Ludwigs XIII. erworben und

sich in seiner Art einen ebenbürtigen Platz

neben Richelicus modernem Biographen Hano-
taux gesichert hat.

Düsseldorf. Theodor Kükelhaus.

Paul Milukow, Skizzen Russischer Kulturge-

schichte. Deutsche vom Verfasser durchgesehene

Ausgabe von E. Davidson. Mit einer Vorrede

des Verfassers zur deutschen Ausgabe. I. Bd. Leip-

zig, Otto Wigand, 189». XVI u. 240 S. mit

Taf. M. b.

„Die ‘Skizzen* sollen eine allgemeine Dar-

stellung der Hauptzüge des russischen histori-

schen Prozesses bieten. Folglich können sie

von zwei verschiedenen Standpunkten aus charak-

terisirt werden, nämlich erstens, als ein Produkt

der russischen geschichtlichen Spezialforschung,

zweitens, als ein Wiederklang der russischen

philosophisch - historischen Gcdankenströmungen.
ln Wirklichkeit aber pflegen diese, beiden Mo-
mente — die fachmännische Forschung und die

theoretische Erklärung russischer Geschichte —
selten genug mit einander Hand in Hand zu

gehen; und wenn man es daher versucht, beide

in ein näheres Vcrhältniss zu bringen, so mangelt

es der theoretischen Deutung an fertigem Fach-

material und der Fachforschung an tieferem theo-

retischen Verständnisse. Die eine findet nicht,

was sic braucht, die andere versteht nicht, was
sie findet — und so gehen die isolirten Anstren-

gungen beider auseinander. Darum konnte auch
der vorliegende Versuch sich nicht auf eine blosse

Popularisirung des einmal in der Wissenschaft
I’ estgestellten beschränken: hier kommen oft die

Resultate der persönlichen Forschung zum Aus-
druck, Noch häufiger habe ich für die Folge-
rungen aus den von andern Forschern zusammen-

gestellten Daten die Verantwortung zu tragen“

(S. Ul— IV). So charakterisirt der Vf. selbst

Inhalt und Aufgabe seiner Arbeit, die aus einer

Reihe 1892— 1895 in Moskau gehaltener Vor-

lesungen entstanden und dann zuerst in der

Petersburger Monatsrevue „Die Gottcswelt“

(„Mir Bofcij“), die, nebenbei gesagt, nichts Theo-

logisches an sich hat, erschienen, um bald dar-

auf einige Auflagen in Ruchform zu erleben. 1

)

Die Vor- und Nachreden der russischen Original-

ausgaben, welche in der deutschen durch eine Spe-

zialvorrcde ersetzt worden sind, ja diese letztere

selbst dürften kaum hinreichend sein, um dem

deutschen mit den gährenden russischen „gesell-

schaftlichen“ und „partei -litterarisehen“ Tages-

fragen nicht vertrauten Leser, wenn auch nur

andeutungsweise das Milieu zu entrollen, aus dem

die ‘Skizzen’ hervorgegangen. Glücklicherweise

sind die ‘Skizzen* selbst die eigentliche Vorrede

zu des Vf.s Vorreden. Der Vf. stellte in ge-

schickter Weise den gewiss kühnen Versuch an,

„die Entwicklungsgeschichte des russischen

Volkes, den Forderungen der modernen wissen-

schaftlichen Methode entsprechend, darzustellen*.

Trotz ernsthaftesten Strebens nach der möglich-

sten Objektivität konnte der Vf. selbstverständ-

lich nicht umhin, bei der Fortsetzung der ihm

zur Richtschnur dienen sollenden „Forderungen

der modernen wissenschaftlichen Methode“ sub-

jektiv vorzugehen, was ihm ja keineswegs zu

verdenken ist und was erst aus einem eingehen-

deren Vergleich zwischen dem I. Band, der den

Unterbau der russischen Geschichte in seinem

Werdeprozess und Entwicklungsgang darstellt

und der uns diesmal ausschliesslich zu be-

schäftigen hat, und dem zweiten, der sich

mit Russlands geistiger Evolution befasst, hcr-

vorleuchten könnte. In knappen, jedoch an-

schaulichen Zügen entrolllt vor uns der Vf. die

Hauptmomente der russischen wirthschaftlich-

sozialen Kulturgeschichte: Bevölkerung (Kap. I),

wirtschaftliche Zustände (Kap. II), Staals-

wesen; Heer, Finanzen, Verwaltung (Kap. III)

und Stände (Kap. IV). Ein tüchtiger Quellcn-

forscher, versteht er aus den verquicktesten

und mannigfaltigsten Einzelerscheinungen die aus-

schlaggebendsten Haupttriebfedern der inneren

russischen Kulturgeschichte in ihrem unablässigen

Wirken treffend zu schildern, ln dieser Hinsicht

steht seine Gesammtarbeit selbst in der russi-

schen einschlägigen Litteratur vereinzelt da und

ist, was vor Allem die Gesammtauffassung be-

trifft, durch und durch original und dürfte wohl

in Russland Schule machen sowie regen Anstoss

zu Gegenversuchen bieten, was auch zum I heil

bereits geschehen ist. Die Machtlosigkeit der

„Gesellschaft“ und des „Volkes“ der zerstören-

den und schaffenden Zcntralrcgierung gegenüber,

') III. Aull, des ersten Bandes I89H; die vierte

dürfte demnächst erscheinen. Bd. II. Petersburg IW .
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der von Staats wegen allmählich zum Siege ge-

langende Nivellirungsprozess der gesellschaftlichen

Elemente sowie der politische Selbsterhaltungs-

trieb der wachsenden Zarengewalt mit ihrer

doppelten Zuspitzung: nach innen und nach

aussen, — dies ist der Grundton, der in allen

‘Skizzen
1

wiederklingt. Die Allmacht des Staates,

der Regierung, der Zarengcwalt und die Ohnmacht
des Volkes, der Stände und Gemeinden sowie

des Individuums in Russland, nothwendige Pro-

dukte gegebener historischer Verhältnisse, prägen

allen russischen kulturhistorischen Thatsachenkom-
plexcn ihren eigenartigen Stempel auf. Und dies

in Details und Gesammtdeutung klar beleuchtet

zu halten, bleibt das Verdienst des Vf.s, der mit

schonungsloser Wahrheitsliebe, dank seiner haar-

scharfen Analyse, eine schneidende Kritik an

Russlands kulturhistorischen Schicksalen zu üben
vermochte, wodurch er auch demjenigen das

Verständniss von Russlands Vergangenheit und

Gegenwart ermöglicht, dem eingehendere Kennt-
nisse von Land und Leuten abgehen. Die
„Skizzen** dürften mithin zweifelsohne einen her-

vorragenden Platz in Deutschlands Uebersctzungs-
littcratur einnehmen.

Sofia. Boris Minzes.

Geographie, Länder- und Völkerkunde.

Arturo Farinelli, Apuntes sobre viajes y via-

jeros por Kspafla y Portugal. ITirada aparte

de la Revista Critica de Historia y Literalura espafio-

las, portuguesas e hispano-americanas: Abril d Sep-

tiembre de 1898.] Oviedo, Establccimiento tipognifico

de Adolfb Brid, Canöniga 18, 1899. 145 S. 8°.

Als ich in dieser Zeitschrift das Werk von
Foulche-Delbosc anzeigte, die Bibliographie des
voyages en Espagnc et en Portugal (1898, Sp.
25), hob ich seine Unvollständigkeit hervor und
machte aul die von einigen spanischen und einem
portugiesischen Beurthciler gegebenen Nachträge
aufmerksam. Inzwischen ist eine viel eingehen-
dere, ja bis zu einem gewissen Grade erschöpfende
Beurtheilung des französischen Werkes veröffent-
licht worden von Dr. Arthur Farinelli in Inns-
bruck, dem ausgezeichneten Kenner Spaniens und
der spanischen Dichtung in ihren Wirkungen auf
unsere deutsche Litteratur, auf Goethe und auf
die Humboldts. Schon seine vortreffliche Arbeit
über ‘Wilhelm von Humboldt und Spanien

1

, die
französisch in Foulche-Dclbosc’s Revue hispaniijue
erschienen ist (Band V, 1898, und in besonderem
Abdruck, Paris 1898, 253 S. 8°), beweist, dass
auf diesem Wissensgebiet ihm Niemand gleich-
kommt. Ich habe darüber in der ‘Deutschen
Rundschau 1

berichtet (XXV. Jahrg., Nov. 1898,
S. 309). Darin hat er bereits einige Proben
von seiner umfassenden Kenntnis« der gesummten
ausländischen Litteratur über Spanien gegeben,
* B. in seinen Ausführungen über «len Monl-

serrat und die ihn betreffenden Schilderungen.

Nun aber schüttet er ein wahres Füllhorn von

theils eingehenden, theils kurzen Angaben aus

über den ganzen Umfang der Spanien betreffen-

den Litteratur von ihren Anfängen an bis auf die

Gegenwart, die das Buch von Foulche-Delbosc,

trotz seiner unleugbaren Verdienste, gänzlich in

den Schatten stellen. Der französische Gelehrte

hat ein zweites Werk angekündigt, in dem er

nach der in dein ersten verzeiebneten Reisclittc-

ratur die Beschreibungen beider Länder zu-

sammenstellen will. Er thäte besser, diese schwer

durchzuführende Unterscheidung ganz fallen zu

lassen und statt dessen eine neue Bearbeitung

des ganzen Stoffes zu liefern, damit man nahe

Verwandtes nicht an zwei Stellen zu suchen

braucht. Farinellis Nachträge vermehren Foulches

erstes Buch fast um die Hälfte: Niemand konnte

ahnen, dass er so viel übersehen hatte. Leider

sind F.s Nachträge, deren erschöpfende und

zuverlässige Genauigkeit augenscheinlich ist, an

einem ganz entlegenen Orte und in spanischer

Sprache erschienen, in der an sich sehr verdienst-

lichen Revista critica, die ich ebenfalls in dieser

Zeitschrift (1 896, Sp. 208) angezeigt habe. Die

Folge davon ist, dass sie durch viele Druckfehler

entstellt sind; dem Vf. war es aus allerlei Grün-

den nicht möglich, überhaupt eine Korrektur der

letzten Bogen zu lesen. Diese Fehler bieten

manchen scherzhaften Beitrag zur Charakteristik

des Druckfehlerteufels, sind aber meist ohne

Mühe zu verbessern. Aus den Büchern und

z. Th. handschriftlichen Aufzeichnungen der deut-

schen und der italienischen Reisenden, die er

begreiflicherweise bevorzugt, obgleich er die von

anderer Nationalität nicht minder gut kennt, theilt

F. manche sehr charakteristische Aeusserungcn

mit. In den Anhängen giebt er, ausser neuen

Nachträgen zu den Nachträgen, u. A. einen lehr-

reichen Abschnitt aus Hieronymus Münsters spani-

scher Reise, deren Beschreibung in der bekann-

ten Münchener Handschrift Hartmann Schedds

erhalten ist; es ist eine lateinische Schilderung

von Granada unmittelbar nach der Wiedcrerobe-

rung (im J. 1494). Auch die Beschreibung des

Montserrat von einem Sekretär des Nuntius Nico-

lini aus dem J. 1686 ist, als Gegenstück zu der

Wilhelm von Humboldts, von grossem Interesse.

Ein junger österreichischer Edelmann, Baron

Konrad von Bemelberg und Hohenburg, der

Spanien im J. 1590 bereist hat — sein Vater

war Frunsbergs Nachfolger im Kommando der

deutschen Landsknechte Karls V. — beschämt

alle seine Nachfolger durch eine völlig virtuos zu

nennende Beherrschung des Spanischen wie auch

anderer fremder Sprachen, von der seine auf der

Innsbrucker Universitätsbibliothek bewahrten Auf-

zeichnungen Zeugniss ablegen.

F.s Arbeit aber ist ein neues und hervor-

ragendes Zeugniss des ausserordentlich umfassen-



N
837

den Studiums, das er seinem Gegenstand seit

langer Zeit zugewendet hat. Man hat überall

das wohlthuende Gefühl der sichersten Beherr-

schung des Stoffes und des aus dem Vollen

Schöpfens; nirgends tritt kleinlich zusammen-

gelesenes Wissen hervor. Und dabei verbindet

der Vf. mit der deutschen Gründlichkeit des

Sammelns und Verzeichnens das tiefe Mitgefühl

seines romanischen Herzens mit dem talentvollen

und unglücklichen Volk, dem er in seinen litterar-

geschichtlichen Untersuchungen den Spiegel vor-

hält. Es wäre sehr zu beklagen, wenn die grosse

bibliographisch -historische Arbeit über Spaniens

Stellung in der Weltlitteratur, eine Vorarbeit zu

dem Buch über Spanien und Deutschland, irgendwo

in Spanien, wo sie ja freilich das grösste Inter-

esse erregen sollte, spanisch gedruckt würde,

statt deutsch in Deutschland. Gerade ihre inter-

nationale Bedeutung weist sic nach Deutschland

;

sie ist ein Stück praktischer Betätigung der

grossen Gedanken, die Goethe in seinem hohen

Aller noch bewegten. Hoffen wir, dass eine so

hingehende Arbeitskraft wie die Farinellis endlich

den ihr gebührenden Wirkungskreis finde!

Berlin. E. Hübner.

Staats- und Rechtswissenschaften.

Emil Sehling, Die Kirchengesetzgebung unter

Moritz von Sachsen (1544— 1549) und Georg
von Anhalt. Leipzig, A. Dcichert (Georg Böhme),

1899. V u. 222 S. 8 Ü
. M. 3/i0.

Sehling bereitet eine Gesammtausgahe der

evangelischen Kirchenordnungen des I (>. Jh.s vor.

Hierfür ist die vorliegende Untersuchung eine

Vorarbeit. Sie bereichert in dankenswerter
Weise unsere Kenntniss von den Versuchen, eine

evangelische Kirchenverfassung zu schaffen, die

unter der Herrschaft des Herzogs und späteren

Kurfürsten Moritz im Albertinischcn Sachsen

gemacht wurden. S. hat aus den Archiven

mehr als ein bisher noch nicht publizirtes Akten-

stück hervorgezogen und durch Abdruck im An-
hang seiner Schrift oder durch ausführliche Aus-

züge allgemein zugänglich gemacht. So waren
— ich beschränke mich auf einige Beispiele —
die interessanten Beschlüsse der Leipziger Lätare-

konferenz von 1 544, die sich als das erste Er-

gebniss der Bestrebungen des Herzogs darstellen,

bisher unbekannt. Von den wichtigen Beschlüssen
von Celle (Altenzelle bei Hassen) von 1545 ver-

öffentlicht S. zuin ersten Mal die Kirchenordnung
und die Konsistorialordnung, während er von
der Ehcordnung wenigstens einen verbesserten
Abdruck giebt.

Mit der Ausfüllung solcher Lücken unserer bis-

herigen Quellenkenntniss geht Hand in Hand eine

l'ordenmg unseres Verständnisses des inneren Zu-
sammenhangs der Ereignisse. Wir erfahren durch

dass Herzog Moritz nicht nur anfangs, sondern
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auch noch zur Zeit der Beratbungen von Celle

daran dachte, zunächst im Bisthum Merseburg,

dann aber auch im ganzen Lande die Kölner

Kirchenordnung von 1543 cinzuführen. Dem
gegenüber strebten die Theologen eine selb-

ständige Ordnung der kirchlichen Verhältnisse

an, z. Th. mit Erfolg. Wir wissen jetzt w’eiter,

wie es mit der Geltung der Celler Ordnungen
bestellt war. Die Eheordnung und die Kon-
sistorialordnung, über die Einigkeit erzielt war,

wurde alsbald, ohne dass die Genehmigung der

Landesherren erbeten oder erthcilt war, von den

Konsistorien angewendet u. z. die Eheordnuug

nicht, wie man bisher annahm, bloss vom Merse-

burger (später Leipziger) Konsistorium, sondern

auch vom Mcissener. Nur die Kirchenordnung,

die landesherrlicher Bestätigung und Publikation

bedurft hätte, trat, weil nicht sanktionirt, nicht

in Kraft; bloss einzelne Bestimmungen sind that-

sächlich rezipirt worden. Die neue Agende, die an

Stelle der alten Heinrichs- Agende treten sollte,

machte denn auch dem Kurfürsten und den kirch-

lichen Organen noch viel zu schaffen. Selbst

das Interim von 1548 förderte die Sache nicht;

die Interimsagcnde gelangte in Sachsen ebenso-

wenig zur Geltung wie das Interim als Ganzes.

Nicht weniger interessant als die Gesammt-

cntwickelung sind die Einzelheiten zu verfolgen.

Wir sehen namentlich, wie die Theologen auf

die Einsetzung eines Kirchenrathes, eines senatus

ecclcsiasticus, drängten. Dass diesem ihrem

Lieblingsgedanken die Verwirklichung versagt

blieb, das lag an Georg von Anhalt, dem ersten

evangelischen Bischof von Merseburg.

Er ist der Gegenstand des persönlichen

Interesses, den S.s Arbeit, ein Beitrag nicht nur

zur Rechts-, sondern auch zur Kirchengeschichte

der Reformation, beim Leser weckt. Talis tarn

pius episcopus qualis est Merseburgensis optimus

princeps schrieb Luther von ihm. Eine durchaus

evangelische, aber milde und konservative Natur,

nicht nur Theologe, sondern auch Jurist und

darum mit Vorliebe für Herkommen und aus-

gesprochenem Sinn für Ordnung beseelt. Die

Beibehaltung der Elevation, mancher alter Feier-

tage und des C'horrocks lagen ihm sehr am

Herzen und haben ihn wiederholt mit den

Theologen, mit denen er in der Lehre durchaus

übereinstimmte, in Konflikt gebracht. Das

geschriebene, auch das kanonische Recht hält

er hoch, sein Bischofsamt fasste er wesentlich

in katholischem Sinne auf. Der Landesherr ist

das fürnehmste Gliedmaass und Beschützer der

Kirche; thatsächlicb ordnet sich freilich Georg

ohne Weiteres dem Landesherrn unter. Doch

sollen das weltliche und das geistliche Regiment

nicht vermischt werden. Insbesondere ist die

Kirche nicht aufs Wort beschränkt. Yielmelii

beansprucht Georg für sie Straf- und Gerinn-

barkeit im Sinne des katholischen Mittelalters,
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wie er z. B. ungehorsame Pfarrer kurzweg mit

dem „Pfaffenloch 4* bedroht. Sein Bann ist die

katholische excommunicatio maior. Braucht die

Kirche den Arm des Staates, so soll ihn dieser

ohne Kritik gewähren. Besonders im Eherecht

katholisirt Georg. Doch trat er anderseits auch

für eine Betheiligung des Volks an der Bestellung

der Pfarrer ein, bierin wie in andern Dingen

echt reformatorisch denkend. So erweist er sich

als ein Kind der neuen und zugleich der alten

Zeit. Für die ihm anvertrauten Kirchen, die

sächsische und die anhaliinische
,
war sein Re-

giment ein Segen; musste er in jener manche
seiner Pläne scheitern sehen, so hat er in dieser

um so dauernderes geschaffen.

Freiburg i. B. Ulrich Stutz.

Kunstwissenschaften.

Wolfgang Helbig, Führer durch die öffentlichen

Sammlungen klassischer Alterthümer in Roin
in 2 Bänden. I. Bd. : Die vatikanische Skulp-
turcnsammlung, das kapitolinische und das
lateranischc Museum, das Mngazino Archeo-
logico Comunalc auf dem Caclius. 2. Aull.

Leipzig, B. G. Teubner, 1899. X u. 506 S. mit Ab-
bild. 8°. Bd. I u. II geb. M. 18.

Zum zweiten Male in deutscher .Sprache,

diesmal in Teubners Verlag, mit reich vermehrtem
Inhalte tritt das Buch des Mannes, der seit

siebenunddreissig Jahren in täglichem Verkehre
mit den stadtrömischen Antikensammlungen steht,

seine Wanderung an, freudig begrüsst von allen,

denen das Buch schon in seiner ersten Auflage
ein unentbehrlicher treuer Führer geworden ist.

So reiht es sich in seiner Zusammenfassung
würdig den Verdiensten an, welche sich gerade
deutsche Gelehrte um die wissenschaftliche Durch-
forschung der römischen Sammlungen erworben
haben, seitdem überhaupt der grosse Werth der-
artiger Arbeiten erkannt worden ist. Hier
brauchen nur die Namen von Gerhardt, Platner,
Bimsen, Braun. Benndorf, Schöne, Th. Schreiber,
Matz, v. Duhn erwähnt zu werden.

Eine zweite deutsche Ausgabe war seit 1891
unbedingt nothwendig geworden. Als damals
der „hültrer 4

* erschien, war das Thermenmuseum,
das seitdem eines der ersten Museen Roms ge-
worden ist, kaum eingerichtet, und das magazzino
archeologico comunale auf dem Caclius bestand
noch nicht. In der englischen Uebcrsetzung von
Muirhcad (1895/96) wurden die Antiken des Ka-
pitolsplatzes und das 'I hermenmuseum gewürdigt.
In dem hier zu besprechenden ersten Bande —
der zweite soll binnen Kurzem folgen — ist das
magazzino arch, com. in seinen Hauptstücken
auf S. 484—499 besprochen. Uebcr das seither
gegründete musco Papa Giulio will der Vf.
schweigen. Die Gründe giebt er auf S. V des
Vorwortes an. Mag auch die inzwischen vom
italienischen l nterrichtsminister eingesetzte Kom-

mission welches Urtheil immer abgeben, der

Leser des „Führers® wird es doch bedauern,

dass Helbig ohne Weiteres über das ganze

Museum schweigen will. Uebcr die grossartigen

Leistungen griechischer Vasenmalerei, wie sie

uns in der köstlichen Mittelvitrine des zweiten

Saales vorliegen — hier sei nur des prächtigen

Astragals des Meisters Syriskos gedacht — wie

über die schönen grossen Terracottcn hätte der

Leser doch, gerne ein Wort erfahren und das

umsomehr, da dieser Theü des Museums für die

Wissenschaft ungehobenc Schätze enthält. Von

neuen Ideen H.s selbst — eine weitausgedehnte

Benutzung der seit der I. Aufl. erschienenen

einschlägigen Schriften hat sclbsverständlich in

reichem Maasse stattgefunden — wären haupt-

sächlich zu erwähnen
, dass er die Hera

Barbcrini (Nr. 308) in die jüngere hellenistische

Zeit setzt und als ihren Meister einen der

in Rom für Metellus Macedonicus arbeitenden

griechischen Bildhauer (Dionysius oder Polykies)

annimmt. Das eklektische Element, welches die

imposante Gestalt durchdringt, hat H. richtig

empfunden, ob wir aber bei unserer so traurigen

fragmentarischen Ueberlieferung uns in solche

Hypothesen einlassen dürfen, ist mehr als frag-

lich. Die ‘trofei di Marco’ auf dem Kapitols-

platzc datirt H. S. 259 mit Recht aus der Zeit

des Septimius Severus in die des Domitian zurück.

Den Kolossalares
,

bei dem H. (Nr. 411) gegen

Furtwängler Zusammengehörigkeit von Kopf und

Körper annimmt, weist er dem Leochares oder

Timotheos zu. Auf allgemeine Billigung wird

die schon in der englischen Ausgabe ausge-

sprochene Zuweisung des grossen weiblichen

Kopfes (Nr. 453) im Capitolinischen Museum an

Dainophon rechnen dürfen. Hingegen muss ich

gestehen, dass ich eine Identität des sogenannten

M. I. Brutus (Nr. 536) mit dem Vergil im Mosaike

aus Hadrumetum nicht finden kann, deren An-

nahme noch dadurch erschwert wird, dass der

Marinorkopf eine viel jüngere Persönlichkeit dar-

stellt. Schlagend richtig hingegen ist die Deutung

der schönen sog. Dichterin im Octogon des Konser-

vatorenpalastes (Nr. 603) auf eine Hcilsgöttin.

Man kann dem zweiten Bande, der ausser

dem Thermenrnuscum hauptsächlich die heutzu-

tage fast unzugänglichen Villen behandeln wird,

mit Spannung entgegensehen.

Rom. Ludwig Pollak.

Notizen und Mittheilungen,

D. Gotting. Gcscllsch. d. Wisscnsch. hat d. I.izcnt.

Hans I.itzmann in Bonn d. Preis für c. Arbeit üb. d.

Schriften d. Apollinaris von Lnudicca zuerk.vnnL

Die Fortsetzung des Hinschiusschcn Kirchen-
rechtes hat o. Prof. Ulrich Stutz in Freiburg i. B.

übernommen.

In d. tiodlcinna ist c. bisher unbeachtet gebliebene

Handschrift d. Juvenal entdeckt worden, die in d.
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6. Satire etwa 40 in den bekannten Hss. nicht ent-

haltene Verse biete« soll. Der Entdecker Winstedt wird

sie im nächsten Hefte d. Classical Review veröffentlichen.

In Handschuhsheim bei Heidelberg ist vor Kurzem

e. grosser Alemannenfriedhof blossgelegt worden.

Nach den vortreffl. erhaltenen Beigaben ist d. Alter d.

Griiber etwa in d. J. 400 n. Chr. zu verweisen. Bei d. Bei-

gaben ist besonders d. Abstufg d. einzeln. Gegenstände nach

Geschlecht, Alter und Rang d. Bestatteten bemerkenswert.

Die Deutsche Oricnt-Gescllsch. zu Berlin hat

ihren 1. Jahresbericht herausgegeben. Nach diesem zählt

sie schon über 500 Mitglieder; der 1. Vorsitzer ist Prinz

Heinrich zu Schönaich-Carolath, von dem wissenschaftl.

Beirath nennen wir die Proff. Sachau, Erman, Schräder,

Conze, Delitzsch u. Geh. Reg. -Rath Ür. Schmidt. Die

erste Grabgskolonie ist im Murz d. J. auf d. Stätte in

Babylon, u. zw. in dem El Kasi genannten Theil an-

gelangt. Sie besteht aus Dr. Koldewey. d. Privatdoz.

L)r. Meissner aus Halle, d. Reg. - Bauführer Andrae aus

Dresden u. dem Kaufmann H. F. L. Meyer, der lang-

jähr. Beziehgn z. Orient unterhält, als gcschäftl. Leiter.

Bei EmeuerungsarbtSiten im Rostocker Rathhause

hat man bei d. Entfernung d. aus d. J. 1605 stammenden

Wandtäfelung der Rathstube e. in die Mauer eingelass.

Schrank entdeckt, der gut erhaltene Bücher aus d. 16.,

thcils auch d. 15. u. 14. Jh. enthält, u. zw. N’icdergcrichts-

Protokolle, Schoss- u. Accisercgistcr. Besonders wichtig

sind 2 Stadtbuch fragm., die bis ins 13. Jh. reichen.

Dazu kommen 300 Urkunden, vom 16.—13. Jh., die

grösstcntheils „L'rphedcn* darstellcn.

Philologie. Kern, Fr., Molicres Fcmrnes savantes

ncuarab. bearb. von Muhammad bey ‘Osmän Galal.

Unter d. Titel Innisu u — Pälimät. Transskribirt, übs.,

eingeleitet u. mit c. Glossar versehen. Jena. 149 u.

2 S. — Mieklcy, Gualth., De Boethii übri de musica

primi fontibus. Jena. 30 u. 1 S. — Walter, C., Joannis

Philoponi libcllus de paschate. Jena. 2 Bl. u. 33 S.

Wiek, A., Tohias in d. drnmat. Litt. Dtschlds. Heidelb.

157 S. — Schroeder, V., Un romancicr fram;ais au 18 c

siede: L'Abbe Prevost, sa vie, scs romans. Paris. XIII

u. 366 S. — Guy, H., De fontibus Clcmentis Maroti

poetae. Toulouse. H6 S.

Kunstwissenschaft. Eichcnborn, K. M., D. Skulp-

turencyklus in d. Vorhalte d. Münsters zu Freiburg i. B.

Heidelb. 97 S.

Schulprogramme.
Aus dem Gebiete der

Philosophie, liacks, J., Ueb. Kants synthetische Ur-

theile a priori. 4. Th. Kattowitz, Städt. Realschule.

20 S. — Kauft, H., D. Erkenntnissichre d. hl. Augustin

u. ihr Verhältn. z. platon. Philosophie. I.: Gewissheit

u. Wahrheit. M.-Gladbnch, G. 20 S.

Philologie u. Litlgesch. Illing, K. E., D. Periplus d.

Hanno. Drcsd., Wettiner G. 49 S. — Hausehild. O.,

I). verstärkende Zusammensctzg bei Eigenschaftswörtern

im DLsehen. Hamburg, Wilh.-G. 29 S. - Neumann,

A., Aus Friedrich Hebbels Wcrdezcit. Zittau, Kgl. Realg.

26 S. — Trebs. E., Beitr. z. osterländ. Mundart. Fürstcn-

waldc a. Spree, G. 24 S.

Gelehrte Gesellschaften und Vereine.

In d. Maisitzg d. Gesellsch. f. deutsche Litt, zu Berlin

hielt Hr. Re in hold Steig e. Vortrag: Aus den letzten

Berliner Jahren Heinrichs v. Kleist.

ln d. Maisitzg d. Kunstgeschichtl. Gesellschaft zu

Berlin sprach Hr. Lehfeldt üb. gothischc Baukunst, Hr.

Jaro Springer üb. Hercules Seghcrs u. Remhrandt u.

Hr. Hans Mackowsky üb. d. plastisch. Darstellgn d.

Gr. Kurfürsten von Franz Dusart im Bcrl. Schloss u.

Gottfr. Leygebe im Berl. Museum.
Im Verein f. dlsches Kunslgeiverbe zu Berlin hielt

am 10. Mai Hr. Gotthold Meyer e. Vortrag üb. d.

Entwicklg u. Anwendg d. Platten- u. Stiftmosaiks.

Personalchronik.

Ernennungen, Auszeichnungen usw.

An Universitäten usw. Der fr. Prof. d. Theol. in

Dorpat Dr. Wilhelm Volek ist z. o. Honorar Prof, an

d. Univ. Greifswald ernannt worden. — Dem Privatdoz.

in d. theol. Fakult. der Univ. Halle, Lic. Dr. Carl

Clcmcn ist der Titel Prof, bcigelcgt worden. -- Die

neu bewilligte Dozentcnstelle an d. Techn. Hochsch. in

C'harlottcnburg f. d. Unterr. im Engl, ist dem Oberlehrer

Prof. Dr. G. Tanger übertragen worden. — An d. Univ.

Bonn hat sich Dr. Georg Küntzcl aus Schroda als

Privatdoz. f. Gesch. habilitirt. — Der fr. Privatdoz. a. d.

Univ. Zürich, Dr. G. H. Schmidt hat sich an d. Univ.

Bern f. Nationalökonomie u. Statistik habilitirt. — Der

fr. Präsident d. Vereinigten Staaten Gr. Cleveland
übernimmt d. neu errichtete Professur f. Politik an d.

Univ. von Princeton.

Todesfall:

Der o. Prof. d. klass. Philol. Dr. Karl Sittel, am
9. Mai, 37 J. alt, in Würzburg.

Universitätsschriften.

Inauguraldissertationen.

Aus dem Gebiete des

Unterrichlswesens. Abbott, O., D. System d. engl.

Lchrcrbildg. Jena. VII, 114 u. 1 S.

Neu erschienene Werke,
vom »t. bis «7. Mai in der Redaktion cingeUefcrl.

Beilagen, wissensch., z. d. Jahrcsber. d. Berl. höh.

Schulen, Ost. 1899: G. Andresen, ln Taciti hist, studia

:rit. et palacogr. (Askan. G.). — G. Carel, Voltaire u.

joethe III (Sophienschulc). — H. Engel, Chateaubriand

j. Pierre Loti (12. Realsch.). — S. Kitte, Relig. u. loht.

vor u. währ. d. 7 jähr. Kriegs (Sophien-G.). — J. b ran-

kenberg, Studiorum Aristot. spccimen (Künigstadt G.). —
Ericdr. Grossmann, Herder u. d. Schule (1. städt. Real-

schule). — P. Hellwig, Erklär. Btrgc z. Dichterlekturc

(5. städt. Rcnlsch.). — O. Hcndreich, Alfr. de Müsset, c.

Vertreter d. esprit. Gallois (Luisenst. Oberrealsch.).

K. Hirsch. Brandenburg u. England 1674/9. -. Ib.

(Königst. Kcalg.). - Am. Krau«, Zum ßarlaam u. Josa-

phat des Gui von Cambrai, 1. Th. (Word. G.).

Hertha v. d. Lage, Slud. z. Gcncsiuslcgendc .
-. I h.

(Charlottensch.). — Rob. Neumaml, D. evg. Rehgions.

unterr. i. Zeitalt. d. ReformaL (7. Realsch.). — C. Noble,

D n Th. von Goethes Faust f. d. dtsch. Lnterr. im

Zushg dargesL (Falkrealg.). - E. Penner Entwicklg d.

altenid. Tonvokale, 2. Th. (4. Realseh.). - Wilh. Schmidt,

D Kirchen- u. Schulvisitation im Herzberg. Kreise r. J.

1529 (Letbnii G.). - ü. Scegcr, Z. eonfessio Stgismundi

(11. Realsch). - K. Stacdlcr, Horaz' Oden d. Weihe,

dtsch. (Margarethensch.). - )'• Steinhäuser, D. ku"sU«r
u

Darstellg in d. echt. u. unechten Hielten d. .Kudrun

(I essing -G.). — F. Vite«, L). neuere dtsche LiUeratur

auf d Oberstufe d. hiitier. Mädchenschule (l)orotheen-

schutc). - Frdr. Zelle, D. Singwcisen d. ältesten «rang.

Lieder, I (10. ReaLsch.). Brl., Guertncr (H. Heyfelder).

J

° Bruckner. W., Charakteristik d. german. Elemente

im Italienisch. [ Wissenschaftl. Beil. r. Bor. ub. d. Gyrnn.

i„ Basel. Schuf). 1898/9.) Basel Druck v. Fr. Remhante.

Busch, M., Tagebücher. 3 Bde. Lpi, F. W.

Ü
™Tulogue of the Michigan College of Mtncs'SÄÄg~ stellen i äldre Väst-

...
i nnn IS \ aus Göteborgs Högskolas Fcstschr.

CrK-ü "kman.) W. Wet.ergren *

Kerber. 75 örc.
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Dclislc, L. , Notice -nur unc .Summa Dictaminis*

jadis conscrvec ä Ueauvais. (S. A. aus d. Noticcs ct

Extraits des Mas. de la Bibi. Nat. et avitres biblioth.

I. XXXVI.] Paris, Klincksicek. Fr. 1,70.

Delochc, M., Pagi et Vicairics du Lrmousin au JX C
,

X e ct XI® siccles. (S.-A. aus d. Memoires de l'Acad.

des Inscript, ct Beiles- Lettres. t. XXXVI, 2.] Paris.

Klincksicek. Fr. 3.50.

Deusscn, P., Allg. Gesch. d. Philos. 1, 2: D. Philos.

d. Upanishads. Lpz., Brockhaus. M. 9.

Devcria, M. ,
L’ccriture du royuume de Si-Hin ou

Tangout. [S.-A. aus d. Memoires presentes par divers

savants. L'Acad. d. Inseript. et Bdles-Lettres. 1 ® seric.

t. XI, I.) Paris, Klincksicek. Fr. 2.

Douttc, Fdm.. Bullet, bibliograph. de l’Islam Maghri-

bin. I. Oran, Fouquc.
Eisler, R., Wtb. d. philos. Begriffe u. Ausdrücke.

. Lief. Brl., Mittler. M. 2.

Frey, Justus, e. verschollener Österreich. Dichter.

Von dessen Sohne, Lpz., G. H. Meyer. M. 1,50.

Gesetz. D., betr. d. Ausführg d. BGB. in Els.-Lothr.

v. 17.4. 99 crl. v. H. Molitor. 1. Lief. Strassb., Trüb-
ncr. M. 3.

Hartleb, Ph., D. Fordergn d. Gegenw. an d. Gcsch.-

Unterr. d. Volksschule. [Pädag. Abhdlgn, hgb. v. W.
Hartholomacus. N. F. IV, 1.) Bieter.

, Hclmich.

M. 0,50.

Hilty, C., Glück. 3. Thl. Lpz., Hinrichs. M. 3.

Historie, Danmarks Rigcs, af J. Stcenstrup. 53.
54. H. Koph., Bojesen. Je Kr. 1.

Holthausen, F., Beitr. z. Textkritik d. mittelengl.

Gcnerydes Romanze (Ed. Wright). [S.-A. aus Göteborgs
llögskolos Kcstschr. tillägnad Konsul O. Ekman.) Gütcb.,

Wcttcrgren & Kerber. 25 ürc.

Huth, G. t Jacques Dubois, Vf. d. ersten lat.-franz.

Gramm. (1531). [Progr. d. Kgl. Marienstifts-Gymn. in

Stettin f. d. Schulj. v. Ost 1898—99.] Stettin. Druck
v. Honcke & Lcbeling.

Jacoby, H., Neutestament!. Ethik. Königsb. i. Pr..

Thomas & Oppermann. M. 11,20.

Jahrcsber. f. Gesch. -Wissensch. hgb. v. E. Berner.
Jahrg. 1897. Brl., Gacrtncr (Heyfelder). M. 30.

Jerusalem, W. f Kinleitg in d. Philosophie. Wien,
Uraumüllcr. M. 3.

Keforstein. H., D. Bedculg. c. gesteigerten Volks-
bildg f. d. wirthschaftl. Entwicklg uns. Volkes. Padng.
Mittel geg. d. Alkoholism. | Pädag. Abhdlgn, hgb. v.

W. Barthotomacus. N. F. IV, 2.] Bielef., Hclmich.
M. 0,50.

Kühnemann, E., Grdlehren d. Philo«. Stud. üb.
Vorsokratiker, Sokrates u. Plato. Brl. u. Stttg., Spe-
inann. M. 7.

Lc Bin nt, Edm., Lcs Commcntaires des livres saints
ct lcs artistes ehretiens des premiers siccles. [S.-A. aus
d. Memoires de l’Acad. des Inscript ct Beiles- Lettres,
t. XXXVI, 2.] Paris, Klincksicek. Fr. 1.

Derselbe, Arlemidore. Ebda. Fr. 1.

Lern me, G., Gedichte. Kbcrswnldo, Lcmmc. M. I.

Lern mens. Leonh., P, Aug. v. Alfeld (t um 1532).
lErläut. u. Ergänz, z. Jansscns Gesell, d. d. V, !, 4.]
Frbg., Herder. M. 1,60.

Liebmann, O., Gedanken u. Thatsachen. 2. u. 3. 11.

Strassb., Triibner.

Lützow, Francis Count, Hist of Bohcniian Literat
Lond., W. Heinemann Geb. Sh. (>.

Maddaletiu. E. , Figurine goldoniane iCnpitnn Fra-
cassa). Znra, Druck v. S. Artaic.

Merian. Hans, Also sprach Zarathrustra. E. Studie
üb. d. moderne Programmsymphonie. Lpz., Carl Meyer.

M eysenbug, Malvvida von, Memoiren einer ldcaüstin.
3 Ilde. 4. Aull. Brl., Schuster & l.öfTler. M. 10.
Moeller Bruck, Arth., D. moderne Liltcr. in Grupp.

. Einzclndurstellg. Bd. II: „Neutocncr*. Brl , Schuster
8» Locltlcr. M. 0,50.

Monarchie, D. üsterr.* ungar. , in Wort u. Bild.

Lief. 323/4. Wien, Holder. M. 0,60.

Mucnschcr, Wilh.
,
An pax perpetua sit speranda?

| Neuabdruck c. Prorcktoratsredc a. d. J. 1798.] Marb.,

Eiwert M. 0,50.

Münsterberg, H., Psvchology and Life. Boston,

Hougthon, MifTlin & Comp. Geb. $ 2.

Pflugk-Harttung, J. v., I). Anfänge d. Johanniter-

Ordens in Dtschld, bcs. in d. Mark Brandcnb. u. in

Mecklenb. Brl., Spaeth. M. 4.

Rem er, P., Johanneskind. Sommcrliedcr. Brl., Schuster

& l.ocffler. M. 3.

Schn ich. Roman, Armuth. Schausp. in 3 Aufg.

Lpz., O. Weber. M. 1,50.

Servacs, Frz, Präludien. E. Essaybuch. Brl.,

Schuster & Locffler. M, 5.

Stephan, Br., Herzenstönc. Lyr. Gedichte. Brl.,

S. Baum. M. 1.

Stroh, E. A. , D. messian. Sclbstzcugniss Jesu nach

d. 3 ersten Evangelien. Marb., Eiwert. M. 0,40.

Tille, AI., Yale and Christmas, their plncc in the

germanic year. Lond., Nult
Wählin, L., De editione Thomne Mngistri eclognc a

Lnurentio Normanno parata. [S.-A. aus Göteborgs Hög-

skotas Festschr. tillägnad Konsul O. Ekman.) Göteb..

Wcttcrgren & Kerber. 50 örc.

Walcker, K.. Gesch. d. Nationalökonomie u. d. Sozia-

lismus. 4. Aull. Lpz., Rossberg. M. 2.

Weltgeschichte, hgb. v. F. Helmolt. I. Bd. Lpz.,

Bibliogr. Institut. Geb. M. 8.

Zehn der, Ludw., D. Entstchg d. I.cbs. Aus mcchan.

Grdlag. entwickelt. I. Th. Frbg., Mohr (Sicbcck). M. 6.

Demnächst erscheinende Werke.
Aus dem Gebiete der

Theologie. Elze, Th., Luthers Reise nach Rom.

Etwa 7 Bog. Brl., Alexander Duncker. Etwa M. 2,50.

— Furrcr, K. , Katholizism. u. Protestantism. Zürich,

Caesar Schmidt. M. 2.

Philosophie. Bodhabhikshu, Br., D. Gehcim-

philosophic d. Indier. 9 Bg. Lpz., W. Friedrich. M. 2.

Philologie. Lcyen, Fr. v. d. , D. Märchen in den

Göttersagen d. Edda. Brl., G. Reimer. M. 2.

Geographie. Win ekler, H., D. Völker Vorderasiens.

2*/i Bog. Lpz., Hinrichs. M. 0,60.

Staats- m. Rechtstvisscnsch. Apelt, K., D. Konsum-

entwicklg wichtiger Vcrbrauchsgcgcnstände. Brl., Putt-

kammer u. Mühlbrecht Etwa M. 3. — Heyn, 0.,

Theorie d. wirthschaftl. Werthes. Ebda. Etwa M. 3. —
Kudelka, Th., D. landwirthschaftl. Genossenschaft*-

wesen in Frankreich. Ebda. Etwa M. 3. — Tobten,

A., D. Agrargcsctzgcbg Livlands im 19. Jh. I. Bd. Die

Bauernverordngn v. 1804 u. 1819. Ebda. M* 20. —
Zycha, A., D. Recht d. ultest dtsch. Bergbaues bis ins

13. Jh. Brl., Vahlcn. M. 4.

Zeitschriftenschau.

Theologie und Religionswissenschaft

Dtsch-'evgl. Blatt. 24, 5. Amicus veritatis, D.

armen. Märtyrerkirche. — M, v. Oettingcn, Hr. v. Pobc-

Jonosszevv u. d. evgl. Kirche in d. russ. Ostseeprovinzen.
— Jungst, Zum neuen Kirchcngcsctz betr. d. Anstcllgs-

fahigk. u. Vorbildg d. Geistlichen. — D. Koch, Moderne

Kunst in München, 1898 (Schl.). — 1). neue Kirchcn-

ordng f. Frank f. a. M. — A. Landcnbcrgcr, E. Blumen-

strauss aus d. Kinderpoesie.

Neue hirchl. Zischt. X, 5. K. Burger, D. von

Buchmckcr. S. Leben u. s. Lebenswerk. — Th. Zahn,
l). Dormitio Sanctao Vlrginis u. das Haus d. Johanne®
Markus. — G. Kawerau, D. ,,

Reinigungseid* des Jo-

hannes Laski.
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Philosophie und Pädagogik.

Jahrb. /. Philos. «. specul. Theol. Xlll, 4. M.

Glossner, Jicholnstik . Rcformkatholizism. u. Reform*

kathol. Philosophie. D. Reformbroschüre. — M. Grab-

mann, D. Genius d. Schriften d. hl. Thomas u. d.

Gottesidee. — Joh. Zmavc, D. psychol.-ethische Seite

d. Lehre Thomas' v. Aquin üb. d. Willensfreiheit. —
E. Gommer, Fra Girol. Savonarola. II. — C. v. Miaa*
kowski, Hcitr. z. Krakauer Theologengesch. d. 15. Jh.s.

Aus Breslauer Hst. — M. Glossner, Zur Abwehr.

Antwort auf o. Frage d. Prof. Dr. Braig. — Th. We-
hofer, Zu Uebcrweg-Heinzcs „Grdr. d. Gesell, d. Philos.*

II. Bd. 8. AuB.

Revue philosophique. Mai. F. Le Dantcc, La

thcoric biochimiquc de l'hereditc. — Go blot, Fonction

ct tinalitc. I. — J. Philippe, La consciencc Jans

1‘anesthcsic chirurgicalc. -— Du gas, La dissolution et

la Conservation de la foi.

Monatshefte d. Cotucnius-Gesellsch. VIII, 3. 4. L.

Keller, D. rfm». Akad. u. d. allchristl. Katakomben im

Ztallcr d. Renaissance. — G. A. Wynckcn, Kants Pla-

tonismus. — G. Schncdcrmunn, Einige neuere Schrif-

ten üb. d. Urzt d. Christcnth.

Philologie und Litteraturgeschlchte.

Wiener Zlschr. f. d. Kde d. Morgenlandes. XII,

4. L. v. Schroedcr, D. Rigveda bei d. Kathas. — B.

Läufer, Ucb. das va zur. — R. Geyer, Zu d. Ge-

dichten d. Hatim al-T&'i. — M. Steinschneider, Heil-

mittelnamen d. Araber (Forts.).

Pkilologus. 58, 2. L. Radermachcr, Dinarchus;

Zu Isyllos v. Kpidauros. — W. v. Voigt. Unter welchen

Gestirnen wurde Cäsar, Agrippa u. Tibcrius geboren?

— Fr. Susemihl, Zum 2. Theilc d. Parmenidcs. — H.

Weber, Zu d. Schrift nepi iv}rpcic9jc. — K.

l.incke, Xcnophons Hieron u. Demetrios von Phnlcron.

— K. Praechter, D. Berner Hs. d. Anacharsisbriefe.

— A. Hausrath, Ad Babrii editionem novissimam

additamenta duo. — J. B. Mayor, Notulae criticae in

Clcmcntis Alexandrini Protrepticum. — P. de Winter-
feld, Observat. criticae. — H. Dciter, Zu Cic. de nat.

deor. I, 1. — H. Blümner, Krit. Betnerkgn zu Ovids

Ars amatoria. — G. Landgraf, Caes. bell. Gail. V,

50, 3. — R. Kocliner, Bemerkgn z. d. Papyrusfrgm.

d. platon. Laches. — W. Drcxler, Zu Philo de posteri-

tate Caini §161. — J. Ziehen, Zur Kunstmythologic

d. Adonis; Zur Kultgcsch. d. Fackehvettlaufs.

Geschichte.

Revue kislorique. Mai-Juin. A. Pingaud, Le congres

de Vienne ct la politique de Talleyrand. — E. Garnault,
Los bourgeois Rochelais des temps pusses et les causcs

de la dccadencc du commerce de la Röchelte au 18 c siede.

— Ch. E. Oelsner, Notice biographique, accompagnce
de fragments, de scs Memoires relatifs ä l'hist. de la

Resolut, front;., p. p. A. Stern (suite).

Arckivio slorico siciliano. N. S. XXIII, 3. 4. L.

Siciliano Villanucva, A proposito di una nota di

Mons, Testa al cap. XXV di Re Filippo I di Sicilia e

U di Spagna. Di una pretesa abolizionc della milizin

urbana in Sicilia al tempo di Carlo III. — G. Falconc,
I piü antichi Rifugi ed alberghi per i Povcri di Palermo.

G. Oliva, Di alcune edizioni siciliane dd scc. XVI.
— G. B. Siragusa, La versione ituliana della Hist, di

Cgo Falcando di Filoteo Omodei. — M. La Via, Riva-

htä e lotte tra Mariani e Nicoleti in Nicosia di Sicilia.

A propos. di un contratto di pace del sec. XIV. — S.

Solomonc-Marino, Spigolature storiche .siciliane dal

scc. XIV al scc. XIX.

Geographie, Länder- und Völkerkunde.

Verhdlgn d. Geseilsch. f. Erdkde zu Berlin. 26, 4.

S. Passarge, Reisen im Ngamiland. —
- Th. Fischer,

LTeb. s. Reisen im marokkan. AUas.

Allgemeines.

Beil. z. Münch, Allg. Zig. Nr. 68. E. P. Evans,
„The White Man's Bürden -

.
— Fr. Mohr, Zur Wohngs

frage . _ Fr. Kluge u. K. Sud hoff, Noch einmal „die

böse Sieben“. — 66. Spectator, Kirchpoht. Briefe. XLV1I.

— 100/101 . C. Niebuhr, D. Jydisch. Königsgaben in

Delphi. — 100. K. Kschcrieh, Ameisen-Psychologie. —
101. A. N ossig, D. Bodcnzcrsplittcrg in Frankr. — 102.

Der „Gefion“ zweiter Akt. - 102/103. W. F red , J. P. Ja-

cobson. — 103. L. Wilscr, Zur Gesch. d. Buchstaben-

schrift.

Entgegnung.
In Nr. 16 der DLZ. hat Herr Prof. Adickes bei Be-

sprechung meiner Bücher „Grundlegung der neusokrati-

schen Philosophie" und „Kritik des Hedonismus“ meine

Ansichten über Individual* und Sozialethik so dargestellt,

dass ich fürchten muss, viele Leser werden mich dar-

nach für einen moralischen Brandstifter halten. Es ist

ober doch begreiflich, dass ich einen derartigen Schaden

an meiner Reputation nur um meiner wirklichen Ansicht

willen, und nicht wegen deren Spiegelung in der Auf-

fassung eines Rezensenten zu erleiden bereit bin. Ohne

daher zu untersuchen, ob an einer etwaigen Divergenz

zwischen meiner Ueberzeugung und deren Wiedergabe

durch Prof. Adickes meine unrichtige Ausdrucksweisc

oder seine unrichtige Auffassungsweise Schuld trägt (und

ohne den übrigen Inhalt der Anzeige zu berühren), möchte

ich in wenigen Sätzen meine eigene Anschauung über

die bewusste Frage darlegcn, und das Urtheil über die-

selbe dem Publikum überlassen.

Man pflegt an den Menschen zwei Forderungen zu

stellen: 1. dass er selbst ein anständiger Mensch sei

(Individualmoral), 2. dass er sich gegen seine Mitmenschen

anständig betrage (Sozialmoral). Ich halte nun den

ersten Punkt für den wichtigeren, und trete dafür cm,

dass die Gesellschaft die Waffen der moralischen Be-

lobung und Verurteilung in erster Linie bei Beurteilung

der Erfüllung dieser Forderung in Anwendung bringe,

bei Beurteilung antisozialer Handlungen aber nur in-

sofern, als sich in ihnen eine ethisch verwerfliche Per-

sönlichkeit nusdrückt (d. h. in meinem Sinne etwa,

wenn sich der Thätcr dadurch als ein erbärmlicher,

kleiner, materiell gesinnter Mensch erweist). Was- aber

soll denn die Menschen zu einem philosozialcn Betragen

veranlassen? 1. die sympathischen Gefühle (Mitfreude

und Mitleid), 2. die Furcht vor Abwehr und Vergeltung

seitens der Gesellschaft. Sollten aber in einem Menschen

liese beiden Motive zu schwach sein, um ihn von anti-

iozialem Handeln abzuhalten, und sollte er sich doch

ils eine ethisch achtbare (also in meinem Sinne etwa

ils eine grosse und freie, in sich geschlossene) Natur

•rweisen — man denke an viele Charaktere der Rc-

iaissancc — ,
dann, sage ich, sollen wir ihn wie cm

dies Raubthicr oder einen ehrlichen feind hchnndeln,

[war ihn unschädlich machen, nicht aber ihm das

lirandm.il der moralischen Verworfenheit aufdrucken.

Wien, Dr. Heinrich Gomperx.

Antwort.

Ich erwidere: 1. Die Ausdrücke .Individualmoral'

und .Sosialmornl“ deutet Herr Dr. H. Camper* in einer

willkürlichen Weise, die durchaus abweicht von der Auf-

fassung. welche bisher in der wissenschaftlichen Moral

gebräuchlich war: 2. die Ausführungen meiner Rezension

werden durch die Entgegnung lediglich bestätigt. Denn

nach letzterer muss Hr. Dr. Comperz einen Lesaro Borgia,

der sicher .eine grosse und freie, in sich geflossene

Natur' war, als .ethisch achtbar' bezeichnen. Dm übliche

Moral würde ihn dagegen nicht ernndem

(hier-, sondern eine .ethisch verwerfliche l ersdnlichhut

nennen, und Sokrates würde derselben Meinung sein.

Im Uebrigen sind die Termini in der Entgegnung so

vieldeutig

8
und unbestimmt, dass ich auf eine weitere

Diskussion verzichten möchte,
Er(ch Adickcs.

Kiel,

i

i
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2. Aull. (Ord. Univ.-Prof. Dr. theol.

H. Holtzmann. Strassburg.)

Bend ixen. Bilder aus der letzten
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j
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G. Grupp. I. (Archivrath Prof. Dr.

Eduard Heyck, Donaueschingen.)

Philologie und littersturgeschichte.

Ummagga Jütaka. Transl. from

the Singhalese by T. B. Yatawarn.

(Ord. Univ.-Prof. Dr. Hermann
Oldcnberg. Kiel.)

Gilbert, Herr Ernst Maas» als Re-

zensent. (Ord. Univ.-Prof. Dr. Ernst

Maass, Marburg.)

Kenyon, Palaeography of Greek Pa-

pyri. (Privatdoz. Dr. Afax L. Strack,

Bonn.)
August ini Confessiones rec. Knöll;

Lucii Caecilii über ad Donatum

Confessorem ©d. S. Brandt. (Gymn.-

Oberlehrer Dr. , Paul Wendland,

Berlin.)

Ivens Saga, hgb. von Kolbing.

(Aord. Univ.-Prof. Dr. Bernhard

Kahle. Heidelberg.)

Mül ler- Rastatt, In die Nacht! Ein

Dichterlebcn. (Ord. Univ.-Prof. Dr.

Oskar F. Walzet, Bern.)

Banner, Das französische Theater

derGegenwart. (Dr. ArlhurEloesser ,

Paris.)

Geschichte.

Manns. Geschichte der Grafschaft

Hohcnzollern im 15. u. 16. Jh. (1401

— 1605. (Hilfsarbeiter am Cross-

herzogl. Badisch. General- Landes-

archiv Dr. Karl Brunner, Karlsruhe.)

Kropatschek, Johannes Dölsch aus

Feldkirch. (Lic. Dr. Wilhelm Köhler,

Tübingen.)

Eli ade, De l’influence framjaise sur

l'esprit public en Roumanie. (Ord.

Univ.-Prof. Dr. Alexander D. Xeno-

pol, Jassy.)

Geographie, Linder- und Völkorkuode.

l Neolithiache Denkmäler aus
Hessen. Hgb. v. Bochlau u. Gilsa

zu Gilsa. (Prof. Dr. Karl Schu-

macher, Karlsruhe.)

Staats- und Rechtswissenschaften.

Nys, Recherchcs sur 1‘Histoire de

l'Economic politique. (Archiviste-

adjoint de la ville Dr. Wilhelm des

Marez, Brüssel.)

Kunstwissenschaft.

Fischei, Raphaels Zeichnungen. (Pri-

vatdoz. Dr. Hermann Dollmayr,

Wien.)
oderne Dichtung.

Marguerittc,Le Dcsastre .
(Archivar

am Kgl. preuss. Geh. Staatsarchiv

Dr. Hermann Granier, Berlin.)

Notizen und Umhüllung >n.

Gelehrte Gesellschaften und Personal-

veränderungen, Inhalt neuerschie-

nener Zeitschriften, neu erschie-

nene und demnächst erscheinende

Schriften.

Theologie und Religionswissenschaft.

W. Frankenberg, Die Datierung der Psalmen

Salomos. Hin Beitrag zur jüdischen Geschichte.

[Beihefte z. Zeitschrift f. d. alltcstamentl. Wissen-

schaft I.] Giessen, J. Kicker, 1896. 98 S. 8°.

M. 3,20.

Der Vf. will nachvveisen, dass nicht, wie jetzt

allgemein angenommen wird, die sogenannten 1

8

Psalmen Salomos, die wir nur in der griechi-

schen Ucbersetzung des hebräischen Originals

besitzen, in der Zeit des Pompeius, sondern

während der ersten Dezennien der syrischen Rc-
ligionsnoth entstanden sind. Dieser Naclweis

ist m. li. gänzlich misslungen. Krankenberg geht

mit Recht von den Pss. 2 ,
4 ,

7
,
8

, 9, 1 1, 17 aus,

da diese Lieder durch ihre geschichtlichen An-

spielungen eine sichere Handhabe zur Datirung

der kleinen Sammlung bieten. Nun redet Ps.

17 6 u 20 (ich zitire nach d. Ausg. d. 1 s.

Sai von O. v. Gebhardt in Texte u. Unteres,

v' O v Gebh. u. A. Hamack, 13. B., 1895)

von national -jüdischen Königen, die von einem

Ausländer gestürzt werden. Den Königstitel

führten bekanntlich erst Aristobul I. und seine

Nachfolger. Ps. 8 ,
15 berichtet von einer Er-

oberung Jerusalems durch einen Fremden, der

! anfangs von der regierenden Partei mit offenen
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Armen empfangen wurde, V. 16 ff., dann aber

die Stadt durch Einreissen der Mauer, Hinrich-

tung der Vornehmen und Wegführung eines

Theiles der Bewohnerschaft strafte. Ps. 2, 26 ff.

passt, wie Fr. selbst zugiebt S. 11, auf die

näheren Umstände, unter denen Pompcius in

Aegypten seinen Tod fand. Die geschichtlichen

Anspielungen lassen sowohl im Einzelnen wie

zusammen auf die Zeit des Pompcius, seine Er-

oberung Jerusalems 63 und seinen Tod 48 v. Chr.

sich so vorzüglich beziehen, dass jede andre Da-

tirung der Lieder aussichtslos ist. Der Vf. scheint

zu meinen, dass die Ansetzung der Lieder in

die Zeit des Pompcius ursprünglich von Well-

bausen stamme, und sein eigner Versuch, sic

früher zu datiren, ein novum sei. Beide Mal

ist er im Irrthum
,

wie ihn ein Einblick in E.

Schürers Gcsch. d. Jüd. Volkes II, 1886 S. 589

belehren kann. Der Besprechung der Lieder

lässt Fr. eine Rückübersetzung ins Hebräische

folgen, die er durch Noten zu rechtfertigen sucht

S. 66 ff. 86 ff. Hier bietet er werthvolles Mate-

rial für die Einzelerklärung der Lieder; das gilt

auch, abgesehen von der verfehlten historischen

Beziehung, von der eigentlichen Besprechung
der Lieder — nur wäre hier ein minus von
Redseligkeit erwünscht. Vielleicht wendet Fr.

seinen Scharfsinn und seine Gelehrsamkeit ande-

ren alttestamentlichen Problemen zu und bat dann

bei der Begründung seiner historischen Resultate

mehr Glück! Was S. 6 „thatsächliche Reali-

täten“ sein sollen, ist mir zu philosophisch aus- 1

gedrückt. Zu S. 24: Ps. 8, 10 wird der grie-

chische Text 2pxoo mpl toemov auf der Doppel-
übersetzung von = „Eid“ vgl. LXX Prov.

29, 24 und = haec beruhen. An dem griechi-

schen I ext S. 46 ävftptuxov fivooc yjiujv

in Ps. 17, 7 nehme ich vorläufig keinen Aastoss.

Vgl. LXX Prov. 2, 16. Das Ganze viell. = &,%
k-

Halle a. S. Georg Beer.

Martin Finckh, Kritik und Christcnthum.
2. Aull. Stuttgart, Fr. Frommann (E. Hauff), 1898.

VI u. 234 S. 8°. M. 1,20.

Eine neue Titelauflage des Buches, welches
seiner Zeit an diesem Ort Anzeige und Be-
sprechung gefunden hat (Jahrg. 1S95, Nr. 3,

Sp. <)8, wo die Druckfehler des Titels nach Obi-
gem zu verbessern sind). Es war eine Frucht
der Erregung gewesen, welche der „Fall Schrempf*
und der „Apostolikumsstreit“ hervorgerufen hatten.

Seither ist es wieder ganz still geworden. Aber
dreierlei — sagt der Vf. treffend in der Vorrede

haben diese jetzt verstummten Kämpfe offen-

bar gemacht. „Erstens die .Schwäche und Kück-
gratlosigkeit der theologisch -liberalen Elemente.
Sie wagten es nicht, offen für das einzutreten,
was sie doch als ihre Ueberzcugung vorher deut-
lich genug verrathen hatten. Zweitens hat sich
gezeigt, wie wenig die gläubigen Laienkreise

eine Ahnung von dem haben, was längst unter

Theologen als unbestreitbar anerkannt ist.

Drittens endlich hat sich die völlige Gleichgültig-

keit der grossen Masse der Christenheit gegen

Leben oder Sterben des Chri3tcnthums in grellem

Lichte geoffenbart.“ Um so mehr Anlass, aber-

mals eine Schrift der Beachtung zu empfehlen,

von welcher seiner Zeit treffend gesagt wurde,

sie enthalte ebenso sehr eine Apologetik des

Christenthums gegen die Kritik der Zeit, als sie

eine Apologetik der Kritik gegen das Zeitchristen-

thum darstelle. Der auch jedem Laien verständ-

lichen Darstellung merkt man durchweg die

eigenste persönliche Betheiligung an den ob-

schwebenden, immer wieder aufs Neue aktuell

werdenden und nur zeitweilig zurückgetretenen

Schicksalsfragen an, welche im Namen der Wahr-

haftigkeit an Theologie und Kirche unsrer 'Page

gestellt werden. Vielen Stoff zum Nachdenken

über das zcitgemässe Thema „Reform des Re-

ligionsunterrichtes“ bieten die Schlussabschnitte

11— 13.

Strassburg i. E. H. Holtzmann.

Rudolf Bendixen, Bilder aus der letzten reli-

giösen Erweckung in Deutschland. Leipzig,

Dörffling &. Kranke, 1897. IV u. 444 S. 8°. M. 4.

Eine populäre und erbauliche Darstellung

mehrerer Persönlichkeiten, die an der „Erweckung“,

d. h. an dem Wiedererwachen des Pietismus und

der Orthodoxie am Beginne unseres Jahrhunderts

betbeiligt waren. Neues aus den Quellen ist

nicht geboten, die Quellen sind meist gar nicht

zitirt. Der Standpunkt des Vf.s ist der herz-

licher Zustimmung zu dem von der Erweckung

gepredigten Kampfe gegen Frömmigkeit und

Theologie des kritischen Protestantismus. Die

Abhandlungen, die ursprünglich in der Allgem.

Ev.-Luth. Kirchen-Ztg veröffentlicht worden sind,

sollen diesen Kampf an ihrem Tbcil fortsetzen,

wenn auch ohne Schroffheit, doch mit gründ-

lichster Geringschätzung Scbleicrmachers und

ähnlicher Theologen. Die grosse kirchenge-

schichtlichc Aufgabe, die Entstehung des deut-

schen Landeskirchenthums unseres Jahrhunderts

aus der Erweckung darzustcllcn ,
ist damit nicht

entfernt gestreift oder gar gelöst. Doch ist das

Buch eine Mahnung daran, diese Aufgabe in die

Hand zu nehmen, ehe alle persönliche Tradition

von jener Zeit verschwunden ist, die sich nur

aus Briefen und persönlichen Mittheilungen wirk-

lich schildern lässt.

Heidelberg. E. Troeltsch.

Robert Grassmann, Die Biblische Geschichte

des Neuen Testamentes nach wissenschaftlicher

Feststellung von Ort und Zeit. Stettin, R. Grass-

mnnn, 1898. IV u. 76 S. 8°. M. 0,80.

Der Gedanke, die Zeit- und OrtsVerhältnisse

|

der neutcstamentlichen Geschichten zum Gegen-
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stand einer hesondern Untersuchung zu machen,

wäre an und für sich willkommen zu heissen.

Berücksichtigt auch die Einleitungswissenschaft

Zeit und Ort der biblischen Ereignisse selbst-

verständlich eingehend, so würde doch eine

wissenschaftliche Untersuchung, die sich nur mit

den darauf bezüglichen Fragen beschäftigt, des

Dankes auch nicht theologisch gebildeter bibli-

scher Leser gewiss sein dürfen. Der vorliegende

Versuch bleibt aber hinter den Mindestforderungen,

die man an ein derartiges Buch stellen muss,

weit zurück. Wohl lesen sich manche Abschnitte

ganz ansprechend, und, wer die Sachlage nicht

kennt, muss meinen, es sei nichts leichter, als

ein Bild vom Leben Jesu und seiner Apostel,

überhaupt von den Verhältnissen, zu geben, die

den ncutcstamcntlichcn Schriften zu Grunde lie-

gen. Der Vf. kennt eben weder die einschlägi-

gen Fragen, noch hat er es für der Mühe werth

gehalten, sich mit ihnen auch nur einigermaassen

bekannt zu machen. Gegnerische Ansichten wer-

den einfach als unwissenschaftlich abgethan; cs

berührt merkwürdig genug, den Vf. fortwährend

versichern zu hören, er verführe „streng wissen-

schaftlich“. Sein unbegreifliches Selbstbewusst-

sein zeigt sich in den wegwerfendsten Urtbeilen

über die Baursche Schule (z. B. S. 8 f.) und über

die Theologen überhaupt (ebda), in apodiktischen

Behauptungen (z. B. S. 16), endlich in der häufi-

gen Verweisung auf seine eigenen Schriften (S.

16, 27, 53, 76). Zur weiteren Charakterisirung

des Buches mögen folgende Beispiele dienen.

Timotheus schreibt er TAimoteus S. 64, 66, 68,

Quirinus Quirimus S. 17. Er bildet Konstruktionen

wie „Johannes überschlägt ein ganzes Jahr, wo
der Herr lehrt“ S. 7, gebraucht Ausdrücke wie

„Wer die Geschichte haben . . . will“ S. 16,

„Petrus kommt in solche Klemme“ S. 49, „um
12 Uhr wird eine Finsterniss“ S. 50, Ananias

und Saphira „geben vor Schreck den Geist auf“

S. 54. Zur lllustrirung der exegetischen Methode
des Vf.s sei nur auf die S. 21— 23 sich findende

Exegese hinge wiesen. Den 1. Timotheusbrief

reiht er an den 1. Korintherbrief und verlegt

ihn ins
J. 57, den Titusbrief gar noch ein Jahr

früher, und den 2. Timotheusbrief setzt er vor

die Briefe an die Epheser, Kolosser, an den

Philemun und an die Philippcr, die Offenbarung

Johannis ins
J. 100 nach 'dem Evangelium und

den Briefen des Johannes. Wer derartige Leistun-

gen vollbringt, sollte das Schreiben von theolo-

gischen Büchern lieber Andern überlassen.

Gera. W. Volle rt.

Philosophie.

Heinrich v. Schoeler, Kritik der wissenschaft-

lichen Erkenntniss. Eine vorurthcilsfreic Weltan-

schauung. Leipzig, W. Engelmann. 1898. VIII und
678 S. gr. 8". M. 12.

Will man dies Werk gerecht beurthcilen, so

muss man von seiner Entstehungsgeschichte aus-

gehen. Ein italienischer Freund des Vf.s starb

in Folge von Ueberarbeitung am Schluss des

medizinischen Staatsexamens. Am Abend vor

seinem Tode äusserte er skeptische Bedenken

über Bedeutung und Ergebnisse der Wissenschaft:

sie sei keine unfehlbare Einsichtsquelle und ver-

möge die Räthsel des Daseins nicht zu lösen.

Die Worte sind für v. Schoeler eine Art von

geistigem Vermäcbtniss gewesen; in zehnjährigen

Studien hat er die Wissenschaft im weitesten

Sinne einer eindringenden Prüfung auf ihren Er-

kenntnisswerth unterzogen, um unparteiisch fest-

zustcllcn, wieweit der Forschung eine Lösung

der Erkenntnissprobleme gelungen sei. Das Er-

gebnis bildet die vorliegende Kritik; sie will

zeigen, dass die Hauptprobleme der Wissen-

schaft auch heute noch ungelöst sind. „Den

Wahn zu zerstören, als ob die Naturwissen-

schaften die dunklen Käthsel der kosmischen, or-

ganischen und psychischen Prozesse erklärt hätten

— wie der unkritische Geist der meisten Natur-

wissenschaftler wähnt — andererseits jedoch die

grossen Errungenschaften der experimentellen

Forschung in ein helles Licht zu stellen, bildet

einen Hauptzweck des Werkes.“ Nicht nur die

Wissenschaft, auch die Religion fährt schlecht

bei der peinlichen Prüfung. Gegenüber der herr-

schenden Ueberschätzung beider versucht v. Sch.,

„das Interesse der Menschheit wieder mehr der

Welt des Schönen und dem veredelnden Ein-

flüsse des Familienlebens sowie der Begründung

eines glücklicheren individuellen Daseins zuzu-

leiten“. Im ersten, analytischen Theil kritisirt

er Philosophie und Naturwissenschaften, — was

erstere betrifft: sowohl die Vorbegriffe (wie Ur-

sache, Wirkung, Zweck, Raum, Materie, Be-

wusstsein) als ganze Weltanschauungen, besonders

die Spinozas, Fichtes, Hegels, Schopenhauers,

Nietzsches. Der zweite, synthetische 'I heil (von

S. 493 an) handelt von der „Befreiung“. Die Reli-

gion der Zukunft ist der Atheismus. Als höch-

ster Realbegriff des Göttlichen bleibt allein die

Universalität des wirklichen Seins: „Der Aufblick

zur All-Natur erfüllt als religiöses Gefühl unsere

Seele mit feierlicher Andacht“ (S. 520). „In

sich selbst, in ihrer Vernunft entdeckt die Mensch-

heit das wahre und einzige Prinzip aller Moral:

die Menschenpflicht.“ Im Hinblick auf die Noth

des Daseins und auf die unausbleibliche einstige

Vernichtung der ganzen Menschheit befiehlt uns

die Moral, treulich zusammenzuhalten und jenes

Verhängniss möglichst binauszuschieben. Und

was die Wahrheit, weil sie ernst und traurig ist

und den Untergang prophezeit, nicht zu geben

vermag: Glück und Frieden, das verleihen uns

Kunst und Pflichterfüllung.

v. Sch. meint es gut, er schreibt offenbar

aus innerem Drang heraus, und mit Bienenfleiss
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hat er von überall her sein Baumaterial zusam-

mengetragen. Aber dabei ist cs auch geblieben.

Höchstens wurden die Quadern hier und da noch

etwas behauen; sic zu einem Gebäude anein-

anderzufügen, welches Aug und Herz erfreut —
dazu fehlte die Kraft. Schlechte Disposition zog

häufige Wiederholungen nach sich. Man erwehrt

sich des Gefühls nicht, dass die Uebcrfülle von

Stoff nicht zum Wenigsten dazu da ist, des Vf.s

Belesenheit zu bezeugen. Viel mehr als die end-

losen Zitate und das zerstreuende, breit darge-

stellte Detail würden bündige prinzipielle, erkennt-

nisstheoretische und methodologische Untersuchun-

gen gewirkt haben. An ihnen fehlt cs; dagegen

werden z. B. auf 65 Seiten die verschiedensten

philosophischen Ansichten über das Bewusstsein

zusammcngestellt, auf 40 Seiten die Krankheiten

und Probleme, denen die Medizin heutzutage noch

ohnmächtig oder verständnislos gcgcnübcrstcht.

Was wird durch solche Aufzählungen bewiesen?

Sicher nicht die Unzulänglichkeit der Wissen-
schaft an sich, wohl aber die des Vf.s, den das

Schicksal offenbar nicht für das Unternehmen

einer Erkenntniskritik bestimmt hatte. Doch das

Buch ist nun einmal da. Und gerade so wie es

ist, mag es vielleicht für eine gewisse Klasse

von Naturforschern und Aerzten, von Gebildeten

und Halbgebildeten ganz heilsam sein. Ich meine
die Wagner-Naturen, denen mit prinzipiellen Er-
örterungen nicht beizukommen ist. An der Horn-
haut, mit welcher Gleichgültigkeit und Seichtig-

keit des Denkens sie umgeben, prallen auch die

schärfsten crkcnntnisstheorelischcn Pfeile ab. Un-
fähig, die gewaltigen Probleme zu erkennen,
welche uns in den elementarsten Thatsachen
des gewöhnlichen Lebens entgegentreten, meinen
sie mit Maass, Zahl und Gewicht alle Räthsel
des Daseins lösen zu können oder gar schon
annähernd gelöst zu haben. Blind für die engen
Grenzen unseres Erkenncns, jubeln sie nur bei
jeder neuen Entdeckung darüber, dass „wir’s
so herrlich weit gebracht -

. Solche Leute wer-
den ja, wie cs scheint, jetzt seltener; ganz aus-
sterben werden sic nie. Die Qualität der
Gründe wirket bei ihnen nicht; vielleicht macht
das grobe Geschütz der Quantität, welches
hier aufgetahren wird, grösseren Eindruck. Oder
sollte der Glaube an ihre Heilbarkeit eine ebenso
grosse Illusion sein wie die Hoffnung v. Sch.s:
der Gedanke an den unvermeidlichen gemein-
samen Untergang werde die Kraft haben, die
Menschen zu bessern und zu bekehren?

KieI - Erich Adickes.
A. Marty

,
Was ist Philosophie? lnuuguralions-

rede, gehalten in der Aula Carolina zu Prag beim
Antritt des Rektorates der K. K. deutschen Carl-
Ferdinands-Universität am 10. November 18'iO. Prag,
y G. Culve, 1807. 35 S. K B

. M. 0,80.

Mit S. 19 schliesst die „Rede“, das Uebrige
siud Anmerkungen, Was aus den philosophischen

Disziplinen eine „natürlich einheitliche Gruppe“

macht, ist angeblich der methodisch -praktische

Gesichtspunkt der Arbeitstheilung. Marty ist

Anhänger des Psychologismus, d. h. er erblickt

in der Psychologie die alleinige Grundlage für alle

philosophischen Untersuchungen, auch für die er-

kenntnisstheorctischcn und metaphysischen. Dem-
gemäss delinirt er die Philosophie „als jenes

Wissensgebiet, welches die Psychologie und alle

mit der psychischen Forschung nach dem Prinzip

der Arbeitstheilung innigst zu verbindenden Dis-

ziplinen umfasst 0
(13). Zu der Philosophie gehören

daher nicht nur Rechtsphilosophie nnd Soziologie,

sondern auch die ganze Nationalökonomie. Nur

dass in Bezug auf letztere (zum Theil auch in

Bezug auf die Pädagogik) schon jetzt eine „rela-

tive Verselbständigung und engere Arbeitstheilung“

eingetreten ist, wie sie apch in dem übrigen

philosophischen Gebiet sich auf die Dauer nicht

wird vermeiden lassen.

Dass Erkenntnistheorie (und ebenso Meta-

physik) wesentlich auf Psychologie sich gründe,

muss ich leugnen. Den Gegenstand der Psycho-

logie bildet die Gesammtheit der psychischen

Zustände, wie sie sind und wie sie werden, ihre

Gesetze, ihre einfachsten Elemente. Das Ver-

hältnis zwischen Reizen und Empfindungen, die

Abhängigkeit des Psychischen und Physischen

voneinander: das sind schon nicht mehr genuine

Probleme der Psychologie; sic tritt da in Ver-

bindung mit Physik und Physiologie. Die er-

kenntnistheoretischen Fragen nach Umfang,

Werth, Geltungsbereich unserer Erkenntnisse,

nach ihrem Wahrheitsgehalt (im Verhältnis zu

einer etwaigen absoluten Wahrheit), nach den

Bedingungen des Zustandekommens der Erfahrung

(ihrer „Möglichkeit“, wie Kant sagte): sie alle

liegen ausserhalb des Gebiets der Psychologie.

Ebenso nötbig wie letztere ist zur Lösung jener

Probleme die Naturwissenschaft. Beiden bereitet

die Erkenntnistheorie den Boden für ihre Ge-

bäude zu; sie bezieht sich auf beide, steht aber

eben darum über beiden. Wie die Raumvorstcllung

und der Kausalbegriff entstehen: das untersucht

die Psychologie. Aber was sic für Geltung

haben, ob nur für Erscheinungen oder auch für

Dinge an sich (um auch hier in der Fragestellung

an Kant anzuknüpfen): darüber kann sic garnichts

ausmachen. Das ist Sathc der Erkenntnistheorie,

welche von dem Gegebenen (innerer und äusserer

Erfahrung, Psychologie und Naturwissenschaft)

ausgeht und die Bedingungen zu konstruiren

sucht, unter denen das Gegebene allein wirklich

werden konnte. Ihre Methode ist hier also die

des Zurückgclicns von der Wirkung auf die Ur-

sache und daher mit der ganzen Ungewissheit

und IrrthumsmögHchkeit behaftet, welche ein

solches Erschlossen der Ursache stets an sich

hat. Weshalb ihre Resultate immer Hypothesen

bleiben werden und von der Allgemcingiltigkeil

-
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und Noth vvendigkcit, welche Kant für sie in An-

spruch nahm, weit entfernt sind — ohne jedoch

deshalb auf dem Wege gewonnen zu sein,

welchen der Psychologismus fälschlicherweise

nngiebt.

Kiel. Erich Adiek es.

Unterrichtswesen.

Max Schneider, Die Gelebrtenbriefe der Gothaer

Gymnasialbibliothek aus dem XVI. und XVII.

Jahrhundert. [Beilage zum Programm des Herzog-

lichen Gymnasium Emestinum zu Gothn.] Gotha,

1897.$26 S. 4°.

Welche Fülle von Material zur deutschen

Schul- und Gelehrtengeschichte die Bibliotheken

der filteren unserer Gymnasien noch bergen, kann

man bisher mehr vermuthen als durch bestimmte

Angaben belegen; von diesem Gesichtspunkt aus

ist die Anregung der preussischcn Schulbehörde,

die Programmschriften möchten dies Gebiet in

erster Linie ins Auge fassen, als dankenswert!!

zu bezeichnen. Die vorliegende Arbeit bietet

eine Inhaltsangabe dreier Handschriften der

Gothaer Gymnasialbibliothek, die fast tausend

Briefe von Gelehrten des 16. und 17. Jh.s ent-

halten; ihr Adressat ist, von einigen wenigen

Briefen abgesehen, der Rector des Gothaer

Gymnasiums Andreas Wilkius (1562— 1631). In

einer Zeit, wo der Briefwechsel fast alle übrigen

Wege der Mittheilung ersetzen musste, ist man
an umfangreiche Korrespondenzen gewöhnt, die

des Gothaer Rectors kann uns trotzdem imponiren.

Auch inhaltlich erscheint die Sammlung bedeutungs-

voll, wenn uns unter den Briefschreibern Namen
wie Joh. Caselius, Fried. Taubmann, Laurentius

Rhodomannus, der Verfasser des Froschmeuselcr

Georg Rollenhagen u. A. begegnen. Leider war
eine kurze Inhaltsangabe der einzelnen Schreiben

des mangelnden Raumes wegen nicht angängig;

der Hgb. hat die Namen der Korrespondenten

alphabetisch geordnet und sorgsam zusammen-

gestellte biographische Notizen hinzugefügt.

Königsberg, M. Lehnerdt.

Schrift-, Buch- und Bibliothekswesen.

Oettingen-Wallersteinsche Sammlungen in

r Maihingen, Handschriftenvcrzeiehniss. I. Hälfte.

Hgb. von G. Grupp. Nürdlingen. Reischic, 1897.

VI u. 36 S. 8«. M. L

Dem Vf. war es nach Mittheilungen seines

Vorworts von vornherein nicht möglich, einen

nach allen Regeln profunder Bibliographie an-

gelegten Katalog zu geben. Ich finde, dass

Grupp, dessen Hauptthätigkeit bekanntlich auf

darstellendem Gebiete liegt, Zustimmung und

Dank verdient, dass er sein Verzeicbniss so

bringt, wie er es thut, anstatt gar keines. Die

vorliegende 1. Hälfte umfasst mit 968 Nummern:

Geschichte im weitesten Sänne, Litteratur, Musik,

Pädagogik, Philosophie, Aberglauben, Naturwissen-

schaft, Technik und Medizin; die 2. wird die

weit zahlreicheren, aber weniger interessanten

juristischen und theologischen hinzufügen. Gr.

giebt kurz die Titel der Hss., das genaue oder

ungefähre Alter, das Format und die Stand-

nummerirung
;
die Sammelbände sind zweckmässig

in ihre Bestandtheile aufgelöst und diese auf die

sachlichen Rubriken verthcilt. Schon geschehene

Abdrücke oder Ausbeutungen der Hss. sind nur

so weit angegeben, als unmittelbare Kenntniss

vorlag. Nun bringt ja aber, wer für einen be-

stimmten Zweck die Bibliotheken benutzt, die

nöthige Litteraturkenntniss in der Regel oder

von Rechtswegen mit. Das beliebte „Finden“

wird allerdings, wo der katalogisirende Biblio-

thekar nicht auch die nöthigen litterargescbicht-

lichen Garantien übernimmt, etwas erschwert.

Donaueschingcn. Ed. Hcyck.

Philologie und Litteraturgeschichte.

Ummagga Jätaka ( The Story of tbe Tunnel).

Transl. from the Singhalese by T. B. Yatawara.
London, Lu7.sc St Co., 1898. VIII u. 242 S. 8*.

Geb. Sh. 10 6 d.

Der Ref. ist nicht in der Lage, diese Ucber-

setzung des Ummagga Jätaka — desselben, das

auf einer Inschrift des Stupa von Bharliut als

yavamajhatiyam jotaiam erscheint — mit dem ihr

zu Grunde liegenden singhalesischen Text (an-

geblich aus dem 14. Jh.), sondern nur mit dem

Pälitext (Rausbölls Jätaka vol. VI S. 329 ff.) zu

vergleichen, aus welchem jene singhalesische Be-

arbeitung geflossen ist. Diese repräsentirt den

Pälitext im Ganzen so getreu, dass sic keinen

Anspruch darauf hat, als selbständige Version

der lirzählung gerechnet zu werden; und schwer-

lich wird Jemand, der die Sache nicht etwa vom

Standpunkt des singhalesischen Nationalgcfühls

aus ansieht, dem Uebersetzer recht geben, wenn

er diese relativ moderne Bearbeitung zu Grunde

gelegt hat, statt bis an das Pälioriginal selbst

zu gehen.

In der Uebcrsetzung wünschte man die zahl-

reichen singhalesischen Ausdrücke vermieden zu

sehen. Die meisten europäischen Leser werden

sich ein wenig hilflos fühlen, wenn ihnen gesagt

wird, dass der König handelte „like one who

makes no differcnce between Undu and 1 ala“

(S. 53). Sodann ist cs unerwünscht, dass die

in die Prosaerzählung eingelegten Verse an vie-

len Stellen nicht als solche kenntlich gemacht,

vielfach auch, nachdem sie im Päliwortlaut da-

gestaoden haben, von einer Uebersetzung be-

gleitet sind, die nichts weniger ist als eine wirkliche

Uebcrsetzung. Wenn, wie es den Anschein hat,

die singhalesische Vorlage an den betreffenden

Stellen eine solche Paraphrase aufweist, wäre
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eine wortgetreue Uebcrsctzung neben jener un-

entbehrlich.

Eine litterargeschichtliche und folkloristische

Einleitung fehlt; ein Glossar und die Veröffent-

lichung des dank Fausböll uns seit 1896 vor-

liegenden Pälitextes wird für später in Aussicht

gestellt. Darüber zu urtheilen, wodurch dem
ceylonesischen Publikum gegenüber die Arbeit

ihre Daseinsberechtigung mag darthun können,

liegt ausserhalb meines Gesichtskreises; für die

europäische Wissenschaft, an welche der Vf.

sich schon durch die Dedikation an M. Müller
wendet, scheint mir, dass das Huch überflüssig

ist bezw. cs sein wird, wenn die vortreffliche,

von Cowell dirigirte Uebersetzung der Jätakas

bis zum Ummagga Jät. gekommen sein wird.

Kiel. H. Oldenberg.

Otto Gilbert, Herr Ernst Maass als Rezensent.
Greifswald, Julius Abel 1899. 16 S. 8°. M. 1.

In diesem Büchlein wird behauptet, dass die

auf Sp. 56— 58 dieses Jahrgangs von mir ver-

öffentlichte Rezension über Otto Gilberts 'Grie-

chische Göttcrlehre
1

und ebenso meine Antwort
auf dessen Selbstapologie (oben Sp. 364 f.) im
Ganzen wie im Einzelnen vollkommen ungerecht

sei. An den Mitteln und den Erwägungen, mit

welchen diese Behauptung erzwungen werden
soll, nehme ich immerhin ein gewisses psycho-
logisches Interesse, doch nicht so viel, dass ich

mich darum nochmals zum Worte melden würde:
wäre nicht auf S. 5 f. des neuen Büchleins die

Bemerkung gefallen und anscheinend begründet
worden, ich hätte dem Verfasser in einem be-
stimmten Falle thatsäcblicb Falsches und ihm
schier Unmögliches aufgebürdet. Der Sachver-
halt ist dieser. Gilbert redet S. 501 des' Buches
von dem phönizischen Einfluss auf die griechische
Religion und Sage und schreibt wörtlich „Die
Söhne des Aeolus lassen sich sämmtlich als durch
kretisch -phoenizische Einflüsse bestimmt erken-
nen“; er führt sodann namentlich unter anderen
den Aeolus-Sohn Athamas auf. Oben Sp. 366
lehne ich diesen hier von G. vertretenen Semi-
tismus des Athamas ab, der von ihm unbewiesen
ist und unbeweisbar sei. Dennoch erklärt G.
jetzt S. 5 f., er habe nirgends und nie etwas
Semitisches an Athamas gefunden, vielmehr sei

es „wieder ein Beweis für geradezu unfass-
bare Oberflächlichkeit zu behaupten, Athamas
sei nach seiner Acusserung semitisch“ usw. Es
ist also nicht anders: G. hat den auf S. 501
seines eigenen Buches behaupteten Se-
mitismus des Athamas inzwischen wieder
vergessen (was ihm auch in seiner ersten Selbst-
apologie wiederholt zugestossen ist; vgl. oben Sp.
364 ff.)! — Nur in einem Punkte herrscht zwischen
uns Einigkeit, und dieser ist am Ende doch der
wichtigste: auch G. ist der Meinung, dass wer
rezensirt unter allen Umständen ohne Ansehung

der Person sein Unheil der Wahrheit gemäss

so zu formuliren hat, wie er cs vor seinem Ge-

wissen vertritt (S. 16).

Marburg i. H. Ernst Maass.

Frederic G. Kenyon, The palaeography of

greek papyri. Oxford, Clarendon Press (London.

Henry Frowde), 1899. VIII u. 160 S. 8 D with twenty

facsimilcs and a tablc of alphabcts. Geb. Sh. 10 6 d.

In dankenswerther Weise suchen die Eng-

länder ihre grossen Papyrusfunde in Aegypten

durch schnelle Veröffentlichung dem Studium Aller

zugänglich zu machen. Mit in erster Linie steht

das Britische Museum, aus dessen reichen Schätzen

Kenyon, der assistant keeper oft manuscripts,

in letzter Zeit so kostbare Stücke, wie des

Aristoteles athenische Verfassungsgeschichtc, des

Hcrodas Mimen und des Bacchylides Oden ans

Licht gefördert hat neben einer reichen Fülle

von wichtigen Urkunden litterarischen und nicht-

litterariscbcn Inhalts (vor allem: greek papyri in

the British Museum I 1893, II 1898).

Die Summe neuer Erkenntnisse, die er bei

seiner unausgesetzten Beschäftigung mit den Pa-

pyrus für die Entwicklung der Schrift gewonnen

hat, zieht K. in dem vorliegenden Buche; nicht

um eine abschliessende Behandlung des Stoffes

zu geben, sondern als Hilfe für neue Studien,

wie er den Inhalt — zu bescheiden — selber

angiebt. Das Buch bietet mehr. Es bietet in

den zwei einleitenden Kapiteln eine Einführung

in die Papyrologie — mit diesem hässlichen

Namen scheint leider die jüngste Tochtcrwissen-

schaft der Philologie bei uns genannt werden zu

sollen — , es bietet in vier Anhängen eine

Uebers.icht der ABC -Formen der litterarischen

Papyrus, eine Aufzählung des vorhandenen, oder

besser gesagt, des veröffentlichten Materials und

eine Zusammenstellung der hauptsächlichen Ab-

kürzungen und Zeichen. Mit Staunen wird Jeder,

der nicht gerade als Fachmann mitten in der

Sache steht, aus dem K.sehen Buche ersehen,

zu welcher Vollkommenheit in der Bestimmung

der Handschriften die Papyrusforscher es in

kurzer Zeit gebracht; eine Anschauung, die aus

den bisherigen paläographischen Abrissen (ab-

gesehen etwa von Ed. Maundc Tbompsons Hand-

book of greek and latin palaeography 1893) nicht

zu gewinnen war. Freilich, dass auch hier die

volle Sicherheit noch nicht erreicht ist, zeigt die

verschiedene Beurtlieilung des Baccbylidcspapyrus

(Kenyon S. 76).

Um rund 1000 Jahre ist die Kenntniss von

der Entwicklung der griechischen Schrift hinauf-

gerückt. Noch vor 60 Jahren begann die palfto-

graphische Wissenschaft etwa mit dem 5. Jb.

unserer Zeitrechnung und behandelte als Schreib-

material Pergament und Papier. Heute wissen

wir, wie Aristoteles, Menander und ihre Zeit-

genossen schrieben, kennen die Form und die

Digitizecfby Q



861 3. Juni. DEUTSCHE LITTERATURZEITUNG 1899. Nr. 22. 862

Herstellung ihrer Bücher und das Aussehen der

sonstigen Schriftstücke. Schritt vor Schritt sehen

wir Dank den grossen Papyrusfunden des letzten

Dezenniums die Entwicklung vor sich gehen, ohne

Unterbrechung von 300 v. Chr. bis zum Einbruch

der Araber. Hier wird der Papyrus abgelöst

durch das Pergament, die Rolle durch den Codex

;

die Schriftentwicklung aber lässt sich weiter ver-

folgen durchs Mittelalter in die Neuzeit hinein

;

keine Lücke klafft mehr in dem langen Zeitraum.

— Dunkel ist noch der Anfang. Ob der Sand

Aegyptens auch für das noch fehlende halbe

Jahrtausend griechischer Schrift uns Proben be-

wahrt? Naukratis hat keine Papyrus geliefert;

im Bereich des Nilwassers war es nicht anders

zu erwarten. K. lehnt ein lleranziebcn der

Steinschrift zur Aufhellung der noch dunklen

Frühperiode der Schrift ab. Gewiss mit Recht.

Selbst die Kritzeleien der liebeslüstemen Theräer

an den Felswänden ihrer Insel oder jene anderen

auf den Scherben von Naukratis, an die man
zunächst denken dürfte, zeigen ein durchaus ver-

schiedenes Bild. Es besteht keine Verwandtschaft

zwischen beiden Klassen. Das mit dem Papyrus

konkurrirende Schreibmaterial Aegyptens aber,

das Ostrakon, reicht bis jetzt selbst nicht weiter

als in das 3. Jh. zurück. Als Kontrolle für K.s

Schriftansätze wird es sich trefflich verwerthen

lassen, wenn demnächst die Wilckenschc Sammlung
erschienen sein wird; für die Frühperiode hilft

cs uns nicht weiter. Hier an der interessantesten

Stelle heisst es noch sich bescheiden.

Zw ei vollständig getrennte Schriftreihen weisen

die Papyrus auf. Die eine Schrift gehört dem
berufsmässigen Buchschreiber, an deren Stelle

unser Buchdruck getreten ist, die andere Schrift

wird von Allen geschrieben, die nicht zur Zunft

gehören. Mit der ersteren sind unsere literari-

schen Papyrus geschrieben, natürlich nicht ohne

Ausnahme, so gut wie andrerseits einmal eine

Steuerquittung mit Buchhand geschrieben ist. In

der Natur der beiden Schriftklassen liegt es,

dass die Papyrus, die Quittungen und Briefe,

Eingaben und Verfügungen von Behörden usw,

enthalten, meist datirt sind, während die Buch-

rollen kein Datum tragen. K. erklärt die chro-

nologische Bestimmung der letzteren — denen
auch der llaupttheil des Buches gewidmet ist —
für die wichtigere Aufgabe. Mir scheint, seitdem

uns die Papyrus die erfreuliche Gewissheit ge-

bracht, dass die litterarischen Texte unserer

mittelalterlichen Handschriften den 1000 Jahre
älteren an Güte nicht nachstchcn, hat die Auf-

gabe viel von ihrer Wichtigkeit verloren. Wenn
die homerische Tradition von der alexandrinischen

Zeit bis ins 16. Jh. gleichartig ist, was nützt

dann die Erkcnntniss viel, dass diese oder
jene Homcrverse auf Papyrus in der Zeit des
Ptolemäus II. oder des Ptolemäus X. geschrieben
sind ?

Den fröhlich aufblühenden Papyrusforschungen

wird K.s hübsches Buch viel gute Dienste leisten;

wenige überschauen heute gleich ihm das grosse

Material. Ihm zu folgen in der genau durch-

geführten Analyse der einzelnen Schriftperioden,

die den grössten Theil des Buches einnimmt, ist

hier nicht der Ort. — Hoffentlich vergessen

unsere Studenten, wenn erst die Papyrus mehr

in ihren Gesichtskreis gerückt werden, nicht über

der Form, die hier so klar zur Anschauung

gebracht wird, den Inhalt.

Bonn. Max L. Strack.

S. Aureli Augustini Confessionum libri tredecim.

Ex recognitione P. Knöll. Leipzig, B. G. Teubner,

1898. IV u. 348 S. 8« M. 2,70.

Einstimmig hat die Kritik gerügt, dass Knöll

in seiner Ausgabe der Confessiones im Wiener
Corpus (vgl. DLZ. 1897, Sp. 1005 ff.) den

Sessorianus weit überschätzt hat. Die ihm von

der Tcubnerschcn Verlagsbuchhandlung gebotene

Gelegenheit, seinen Text einer durchgehenden

Revision zu unterziehen, hat er nicht recht benutzt.

Denn die in der Vorrede aufgezählten Fälle, in

denen jetzt die Lesart von S preisgegeben ist,

sind doch verschwindend gering gegenüber der

Summe der sinnlosen oder schwer verständlichen

Lesarten, der sprachlichen Härten und rhetori-

schen Inkoncinnitäten von S, die uns wieder auf-

getischt werden. Es genügt auf die von Preu-

schcn (Th. L.-Z. 1898 Sp. 138 ff.), Krüger

(Tbeol. Jahresb. 1897 S. 188) und mir a. a. O.

angeführten Beispiele, die mit sehr wenigen Aus-

nahmen unverändert erscheinen, zu verweisen.

Und wie sporadisch und unkonsequent die Re-

vision ausgefallen ist, zeigt z. B., dass S. 157,

31 jetzt insanibam (S) preisgegeben, aber 13, 5

mit S parturibat (17, 12 mit allen Hss. parturie-

bam
)
gelesen wird, dass 85, 30 statt miscrabaris

(S) jetzt richtig miserebaris geschrieben ist,

aber 37, 16 S zu Liebe miseror im Sinne von

tnisereor beibehalten ist. — Der Gegensatz von

S und den andern Hss. wäre besser zum Aus-

druck gekommen, wenn für den Archetypus

dieser eine Sigle in den Apparat aufgenommen

wäre. Statt dessen hat der Hgb. die eine Hs.

O herausgegriffen und auch deren Sonderfehlcr

und orthographische Schnitzer fast alle in den

Apparat aufgenommen.

Wilmersdorf. Paul Wendland.

Lucii Caecilii über ad Donatuin Confessorem

de mortibus persecutorum vulgo Lactantio tribu-

tus ed. S. Brandt. Wien, Tempsky, 1897. 50 S.

8®. M. 0,60.

Den Philologen und Historikern, die sich

speziell für die historische Schrift interessiren,

wird die bequeme Handausgabe willkommen sein.

Der Text ist der der grösseren Ausgabe. Der

Apparat ist auf das Nöthigste beschränkt, theilt
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aber die wichtigsten Besserungsversuche zu den

in C verdorbenen oder unleserlichen .Stellen mit.

Wilmersdorf. Paul Wendland.

Ivens Saga, hgb. von Eugen Kölbing. [Alt-

nordische Saga-Bibliothek, hgb. von Gustaf Ccdcr-
schiöld, Hugo Gering und Eugen Mogk. 7.}

Halle a. S. , Max Niemeyer, 1898. XXVII u. 136 S.

8°. M. 4.

Dies ist der zweite Band in der verdienst-

vollen altnordischen Saga -Bibliothek, der eine

romantische Erzählung bringt, beide von Kölbing

herausgegeben, der einer der wenigen ist, der

mit genauer Kenntniss der romanischen Vorlagen

eine solche des nordischen Schriftthums verbindet.

So hat er denn auch in der Flores saga ok

Blankiflür wie in der vorliegenden nach dem
Ivain Christians von Troyes gearbeiteten Er-

zählung der Vergleichung mit der französischen

Vorlage einen breiteren Raum gewidmet, als es

wohl eigentlich in dem Plane der Sammlung liegt,

die doch im Wesentlichen Anfänger und Lernende
in das Studium der altnordischen Lilteratur ein-

führen will. Aber durch diese Ucberschreitung

sind beide Ausgaben zu wichtigen Hilfsmitteln

für die Textkritik geworden und bieten uns

einen Einblick in die Arbeitsweise der Ueber-
setzer. Auch der schwedische herra Iwan
Lejon-riddaren wird zur Vergleichung heran-

gezogen. Es ergiebt sich in Kürze folgendes

Resultat. Welche Handschrift des französischen

Romans dem norwegischen Bearbeiter vorlag,

der auf Veranlassung König Hakons des Alten
(1217— 63) den Löwenritter übersetzte, können
wir nicht mehr feststellen. Die norwegische
saga ist verloren gegangen. Von ihren isländi-

schen Bearbeitungen kommen hauptsächlich zwei
in Betracht, cod. AM 489,4° = B und cod. Holm,
perg. 6,4° =. A, beide auf eine gemeinsame
Vorlage zurückgehend, die, wie K. wahrscheinlich
macht, wohl schon eine stark gekürzte Fassung
des ursprünglichen norwegischen Textes dar-
stellte. A ist in vielen Punkten noch wieder
kürzer als B, das an zahlreichen Stellen, wie
die Vergleichung mit dem Französischen ergiebt,
das Ursprünglichere hat. A aber ist vollständig
erhalten, bei B dagegen fehlt ein bedeutendes
Stück des Schlusses, ausserdem sind die Ecken
einer Reihe von Blättern abgeschnitten. K. hat
nun seiner Ausgabe den Text von B zu Grunde
gelegt, fehlende Worte nach Möglichkeit nach
A ergänzt und den ganzen Schluss aus A ge-
nommen und an B hcrangdlickt. Das nicht be-
nutzte Stück von A hat er dann im Anhang
zum Abdruck gebracht.

Ich halte dies Verfahren für nicht glücklich,
wenn auch B vielfach die bessere Lesart hat.
V iel richtiger handelte K. in seiner Ausgabe des
I extes in den riddarasögur. Hier brachte er
den 1 ext von A und in den Anmerkungen die

Abweichungen B's. So erhalten wir einen voll-

ständigen einheitlichen Text und nicht wie hier

einen mosaikartig zusammengesetzten. Die ur-

sprüngliche norwegische Vorlage wieder her-

zustcllen, war doch unmöglich.

Was die Einrichtung der Ausgabe weiterhin

anlangt, sei noch einiges bemerkt. Es finden

sich etwa 15 Worte, die in Lexicis nicht belegt

sind. Auf sie wird in den Anmerkungen ver-

wiesen. Ich würde es für wünschenswerth halten,

wenn alle Herausgeber solche Worte irgendwo

übersichtlich zusammenstellten. Sie erleichtern

dadurch den Lexikographen wie etwa dem ver-

dienten Jön Thorkelsson d. ä. ihre schwierige

Aufgabe bedeutend. In den Anmerkungen

finden sich zahlreiche Verweise auf Anmerkungen

in andern Heften der Sammlung. Das scheint

mir nur in beschränktem Maassc zulässig. Es

ist nicht von jedem Studenten zu verlangen,

dass er alle Hefte besitzt. Wiederholung kann

da nichts schaden. Ebenso scheint mir dem

Zweck der Sammlung blosse Verweisung auf

zum Thcil gar nicht Jedem zugängliche Schriften

nicht zu entsprechen; andererseits sind manche

Anmerkungen wieder zu ausführlich, so die über

die ‘weinenden Thiere* S. 76 f., die sich zu einem

kleinen Exkurs auswächst. Diese interessanten

Ausführungen hätten vielleicht besser irgendwo

im Anhang eine Stelle gefunden. Auf S. 102

hätte zu der Littcratur über hüstrü noch erwähnt

werden können: Noreen Ark. f. nord. fil. I,

255 ff., Hoffory cbd. 3 8 ff. Recht gut sind die

zahlreichen Verweise auf Parallelstellen in andern

sagas, besonders bei Erscheinungen aus der

Syntax, nur bevorzugt hier vielleicht K. zu sehr

die romantischen sagas, die er ja so vortrefflich

kennt, so dass man sich gelegentlich wohl fragt,

ist diese oder jene Eigenheit auch wirklich nor-

disch oder beruht sie im Stil der vom Auslande

beeinflussten sagas.

Die von mir gemachten Ausstellungen sollen

den Werth der Ausgabe nicht herabsetzen.

Gerade in den Anmerkungen findet sich so viel

Wissenswertes, dass niemand ohne Belehrung

das Buch aus der Hand legen wird. Interessant

sind auch die Hinweise auf die naive Art, wie

die fremden Verhältnisse den heimischen angepasst

werden, so wenn der König auf dem ‘Hochsitz’

sitzt oder von einem ‘Schlafhaus’ die Rede ist.

So fällt auch für die Kulturgeschichte des Nordens

so manches ab.

Heidelberg. B. Kahle.

[Carl] Müller- Rastatt, In die Nacht! Ein

Dicbterleben. Mit Buchschmuck von Müller-

SchÖnfeld. Florenz und Leipzig, Eugen Diedc-

richs, 1898. 204 S. 8°. M. 2,50.

Hölderlins Schicksale haben schon mehrfach

zu dichterisch freier Behandlung Anlass gegeben;

ich nenne nur den zweibändigen „kulturhistorisch-
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biographischen“ Roman von Heribert Rau (1862).

Das Dunkel, das über wichtigen Epochen seines

Lebens ruht, begünstigt solche moderne Mythen-

bildung. Zunächst wird wohl gern nach seinen

Beziehungen zu Diotiraa und nach seinem geisti-

gen Zusammenbruche gegriffen werden. Der

Titel von Müller-Rastatts Büchlein macht gleiche

Stoffwahl wahrscheinlich. Allein es schildert

weder, wie es verspricht, ein ganzes „Dichter-

leben“, noch auch jene wichtigsten Episoden

der Existenz Hölderlins. Fernabwandelnd von

erschütternder Tragik stellt M.-R. ein kleines,

niedliches schwäbisches Jugendidyll vor uns hin,

Hölderlins Liebe zu Luise Nast und seine Un-

treue; und dann versetzt er seinen Leser mit

kühnem Sprunge in die Zeit geistiger Umnach-

tung. Dort ein unfertiger schülerhafter, hier

ein im Wahnsinn kindisch lallender Hölderlin.

Erst die Liebesgeschichte eines Maulbronner

phantastischen Versifexes, nicht wesentlich ori-

ginell ausgcmalt: heimliches Sichernden, ein despo-

tisch strenger Vater, der als konventioneller Haus-

tyrann sein Töchterlcin gegen ihren Willen besser

versorgen will und seine Bemühungen durch kräf-

tiges Fluchen unterstützt, eine muntere, zur In-

trigue neigende Schwester als Beschützerin der

Verliebten, ein Ohnmachtanfall, der schliesslich

zur Verlobung führt, Abschied mit urkundlich

beglaubigten Licbesschwüren, dann: ein ander

Städtchen, ein ander Mädchen; Untreue, Absage-

brief; sie reist dem Untreuen nach, verzichtet

und reicht heimkehrend dem vom Vater begünstig-

ten Bewerber die Hand; zuletzt ein Wiedersehen

der gereiften Luise (sic ist inzwischen Grossmutter

geworden) und des Wahnsinnigen, der in einem

Augenblicke blitzartiger Erhellung sein Leid als

gerechte Strafe für einstige Untreue anerkennt.

M.-R. verwerthet nach Kräften das zugängliche

Material, flicht Briefe, Gedichte und urkundlich

belegbare Aussprüche Hölderlins ein, benützt auch

Charakterzüge und Anekdoten, die mit Hölderlins

Liebe zu Luise nicht im Zusammenhänge stehen,

geschickt zur reicheren Ausführung seiner Schil-

derung, thut originell Gedachtes in bescheiden-

stem Ausmaasse hinzu und unterdrückt nur die

Gestalt von Luisens Verwandtem, Hölderlins

Freunde Immanuel Nast. Als Dichtung schwäch-

lich, bringt das Büchlein keine wesentliche Er-

hellung in Hölderlins Leben; so wenig, wie M.-R.s

wissenschaftlich gedachte Biographie Hölderlins

(Bremen, Hampe 1894), die ich an anderer

Stelle gewürdigt habe (Jahresber. f. neuere deut-

sche Litt.-Gesch. 1894 IV 10:34). Hier wie

dort möchte der Vf. nachweisen, dass krankhafte

Anlage der Seele, übermässige Reizbarkeit, be-

denklicher Hang zur Schwermuth schon in der

Jugend auf Hölderlins Ausgang hindeutete; beide

Mal tritt er in Gegensatz zu den vorsichtiger

formulirten, wissenschaftlich begründeteren An-
nahmen C. C. T. Litzmanns (Friedrich Hölderlins

Leben. Berlin 1890, S. 602 f.). In der dichte-

rischen Gestaltung freilich wird M.-R.s Annahme
ganz unverständlich, ja phrasenhaft. Denn weder
als Dichter noch als in dichterischer Hülle ver-

steckter Forscher hat er den Nachweis erbracht,

dass Hölderlin durch seine Jugendliebe und durch

seine Untreue „in die Nacht“ hinabgestürzt wor-

den ist. Welch klägliche Psychologie, welch

ärmliche spiessbürgcrliche Auffassung eines gott-

begnadeten Dichters, zu glauben, dass aus solch

jugendlichem Liebesspiel sein tragisches Schicksal

erstehen konnte!

Die Ausstattung des Büchleins entspricht dem

guten Gescbmacke, der den Verleger auch sonst

so glücklich leitet.

Bern. Oskar F. Wal sei.

Max Banner, Das französische Theater der

Gegenwart. Leipzig, Renger (Gebhardt & Wilisch),

1898. VIII u. 199 S. 8°. M. 4.

Die Frucht eines sechsmonatigen Aufenthaltes

in Paris, wie in der Vorrede bemerkt wird. Die

Zeit ist etwas knapp für einen so grossen und

auf den verschiedenartigsten und komplizirtesten

Voraussetzungen beruhenden Gegenstand, aber

der Vf. hat sie gut angewandt, und er orientirt,

namentlich im ersten Kapitel, mit sehr gewissen-

haften Beobachtungen über Pariser Theaterwesen

im Allgemeinen, über die Repertoirs der ver-

schiedenen Bühnen, über die Bedeutung des

Conservatoire für den Schauspielerstand, Ver-

hältniss der Theater zu Autoren, Kritik, Publi-

kum, über Eintrittspreise und anderes Geschäft-

liches wie Reklamen- und Klaquemvesen. Die

folgenden drei Kapitel geben einen bis in die

vorklassische Zeit zurückgehenden historischen

Ueberblick über Tragödie, bürgerliches Drama,

Lustspiel; die Meister des modernen Sittenstückes

Augier, Dumas Fils, Pailleron werden durch aus-

führlichere Analysen charaktcrisirt, mit denen der

Vf. wohl keinen Anspruch auf Originalität macht.

Das letzte Kapitel beschäftigt sich mit der jung-

dramatischen Schule, mit Lemaitre, Richepin,

Prevost, Lavcdan, Abel Hermant, Paul Hervteu,

Maurice Donnay und Brieux, eine etwas willkür-

liche und durch äusserliche Merkmale bestimmte

Zusammenstellung. Hier fehlt vor Allem eine

Würdigung des nur flüchtig genannten Georges

de Porto -Riehe, eines der glänzendsten, ernste-

sten, selbständigsten Talente unter den modernen

Bühnenschriftstellern, ln dem Kapitel, das dem

dramatischen Naturalismus, speziell dem sozialen

Drama „Les mauvais Bergers“ von Mirbcau

gewidmet ist, hätte eine Besprechung des be-

deutendsten Versuches dieser Art, Francois de

CurePs „Le Repas du Lion“, Platz finden müssen.

Doch es ist möglich, dass die Aufführung dieses

die Situation der modernen Gesellschaft in sehr

interessanter Weise beleuchtenden Dramas nicht

in den sechsmonatigen Pariser Aufenthalt des
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Vf.s gefallen ist. — Das Buch ist ein zuver-

lässiger Führer durch die Pariser Theater-

verhältnisse, zur Orientirung in diesem weiten

Gebiete von Reisenden wohl zu gebrauchen.

Die Gewissenhaftigkeit der Beobachtung wäre

durch eine llottcre Schreibweise nicht beeinträch-

tigt worden. Eine Charakteristik von Jules Lc-

maitre’s Parodie „La bonne Helene" muss durch-

aus in einem leichtfertigeren Stil gegeben werden
als etwa eine Betrachtung von Corncille’s „ Poly-

euctc“ oder Racinc’s „Athalie“.

Paris. Arthur Eloesser.

Geschichtswissenschaften.

P. Manns, Geschichte der Grafschaft Hohcn-
zollern im 15. und 16. Jahrhundert (1401
— 1605). Hechingen, A. Walther, 1807. VI u.

332 S. 8 U
. M. 5.

Da seit den Arbeiten von Fidelis Baur, Job.
Barth und Joh. Cramer die Geschichte der Graf-

schaft Hohenzollern keine neue zusammenfassende
Darstellung unter Vcrwerthung der letzten For-
schungsergebnisse, wie sic namentlich in den
„Mittheilungen des Vereins für Geschichte und
Alterthumskundc in Hohenzollern“ nicdcrgelegt

sind, erfahren hat, muss es als ein Verdienst
des Vf.s anerkannt werden, die Neubearbeitung
eines der wichtigsten Tlieile dieser Territorial-

geschichtc in Angriff genommen zu haben. Und
doppelt verdienstlich erscheint seine Arbeit, da
er wesentlich neues, bisher ungekanntes Quellen-
material heranzicht und in Verbindung mit der
einschlägigen Litteratur geschickt und umsichtig
zu verwerthen versteht. Dabei kam ihm vor
Allem der handschriftliche Nachlass des bekann-
ten Hohenzollern - Forschers Seb. Locher zu
Statten, der in verschiedenen Archiven Urkun-
denauszüge gesammelt und zu hohenzollcrscben
Regesten verarbeitet hat. Eigene Studien in

den Archiven zu Sigmaringen und Hecbingcn
haben schliesslich dem Vf. noch Gelegenheit ge-
geben, die vorhandenen Lücken seiner Material-
sammlung auszufüllen, sodass er wohlvorbereitet
an seine Arbeit gehen konnte.

Die Geschichte der Grafschaft wird in der
I' orm von Biographien der einzelnen Grafen be-
handelt, ein Gedanke, der bei der räumlichen
Beschränkung des in Betracht kommenden Ge-
bietes als recht glücklich bezeichnet werden
muss. Nicht als Herren eines an sich kleinen
uubedeutenden Territoriums, sondern als Men-
schen und Fürsten ihrer Zeit, als Typen eines
ganzen Standes, der ein eigenartiges Dasein
führte und im Einzelnen wie in der Gesammt-
heit eine bemerkenswert!»: Rolle spielte in der
Ausgestaltung unserer vaterländischen Zustände,
fordern diese Landesherren ein allgemeineres
historisches Interesse. Neben dem politischen
Leben finden die Kulturverhältnissc bei solcher

868

Art von Darstellung naturgemäss eingehende Be-

rücksichtigung. Am Schluss handelt noch ein

besonderer Abschnitt speziell über diese. Anzu-

erkennen ist, dass der Vf. dabei nicht der nahe-

liegenden Versuchung erlegen ist, der Zimmcr-

schen Chronik allzu viel zu vertrauen. Sie ist

mit besonnener Kritik verwertbet. Reiches, mit-

unter sehr interessantes Material ist in den aus-

führlichen Anmerkungen niedergelegt.

Karlsruhe. Karl Brunner.

Friedrich Kropatscheck, Johannes Dölsch

aus Feldkirch, Prof, in Wittenberg. Ein Beitrag

2ur Reformationsgeschichte in ihren Anfängen. Greifs-

wald. Julius Abel, 1898. 97 S. s u
. M. 1,50.

So wäre nun endlich das Knäuel von Ver-

wirrungen, das sich um den Namen Dölsch in

der Kirchengeschichtc der Reformationszeit ge-

schlungen hat, entwirrt! Die Namen des Joh.

Bernhardi aus Feldkirch und seines Bruders

Bartholom., des Joh. Dölsch aus Feldkirch, Joh.

Toltz und endlich noch des Joh. v. Dölzig sind

— bis auf Seckendorf geht nach Kropatscheck

die Verwechslung zurück — oft genug ver-

wechselt worden, wie das nur zu erklärlich ist

bei der Variirung der Schreibweise (Döltzk,

Dolz, Dölitz) und der Benennung lediglich nach

dem Heimathsort (Magister Lic. Feldkirchen etc.).

Noch im Jnhrcsber. für neuere deutsche Litte-

raturgcsch. 1894 musste Kawerau durch die

Namenverwechslung hervorgerufene Irrtbümcr

in Tschackerts Artikel der Ailg. deutschen

Biogr. (Bd. XXXVIII) über Toltz — der neben-

bei bemerkt inzwischen in Cohrs einen Biogra-

phen gefunden hat (Mitth. der Gesellsch. f.

deutsche Erzichungs- u. Schulgeschicbte VII, 4)

— konstatiren. In gründlicher Untersuchung

hat Kr. jetzt Jedem das Seine zugetheilt. Dar-

nach fällt von grösseren Schriften dem Joh.

Dölsch nur das Büchlein Contra doctrinalcm

quorundam Magistrorum nostrorum damnationem

Lovaniensis et Coloniensis studii 1520 zu. Die

Acusscrungen in Briefen und Schriften anderer

über die „Feldkirchen“ sind von Kr. zumeist

richtig bestimmt worden; in einigen Punkten

möchte ich Bedenken äussern bcz. Vorschläge

machen. Corp. Ref. I 462 möchte ich für Joh.

Bernhardi in Anspruch nehmen, die Briefe Nr.

360 und 140 gehören wohl zusammen, ersterer

ist der frühere, ln den Worten Luthers ingenia

utriusque Feldkirchen dürfte eher das Brüder-

paar Bernhardi gemeint sein als Dölsch und Barth.

Bernhardi (zu S. 33). Endlich erscheint cs mir

kaum möglich, die Thesenreihe über die Frage,

ob Christus recht gethan, die Aussätzigen zu

den Priestern zur Reinigung zu senden, und über

die Sakramente des neuen Bundes Dölsch zuzu-

weisen. Dieselbe müsste dann vor Anfang März

1518 fallen, in eine Zeit, da der Sakraments-

begriff und die Berechtigung des Beichtinstituts
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noch durchaus nicht zur Diskussion standen!

Die Thesen können kaum vor 1520 verhandelt

worden sein, ihr Autor ist Joh. Rernhardi, der

damals noch Magister war. „Höchst eigenartig

in der Form“ ist übrigens die Thesenreihe aus

der Basler Sammlung (S. 55) nicht (vgl. Drews:

Disputationen Luthers, dazu Loofs in Chr. Welt

1898 Nr. 8). — Die Schilderung des Lebens-

laufes und Charakters von Dölsch ist von Kr.

richtig getroffen; ein origineller Geist ist Dölsch

nicht gewesen, er war durchweg von Luther

bezw. Carlstadt abhängig. Die Wiedergabe des

Eindrucks der Bannbulle in Wittenberg (S. 38)

ist kaum richtig; man hat in Wittenberg Angst

genug gehabt, als sie eintraf. Nicht deutlich ist

die Darstellung des entscheidenden Wendepunktes

in Dölschens Leben, des Konfliktes über die

Frage der Privatmessc. Die Auffassung des

Gutachtens vom 20. Okt. als eines „ziemlich ziel-

losen Kompromisses“ ist unrichtig. Die Haupt-

sache ist doch der energische Appell an den

Kurfürsten, den Messgräuel abzuschaffen bezw. in

eine Abendmahlsfeier umzuwandeln (vgl. Corp.

Ref. I 469 Weim. Ausg. VIII 405). Darüber

ist man völlig einig, Dölsch einbegriffen; streitig

ist man über die Berechtigung der Privatmesse;

mit dieser auch beschäftigt sich in erster Linie

das [von Kr. im Wortlaut mitgetheilte] Separat-

gutachten Dölschens. Was Dölsch über den

Opferbegriff sagt in der Messe (S. 93. NB: Der

Satz ist völlig klar), bewegt sich z. Th. auf

der reformatorischen Linie (vgl. z. B. Weim. Ausg.

VIII 493), weicht aber von ihr ab in der An-

wendung auf die Privat- bezw. Seelenmesse. Carl-

stadts Thesen de scandalo et missa dürfen wohl

nicht in Gegensatz gebracht werden zu seinem

Verhalten in der Disputation vom 17. Oktober;

es handelt sich in denselben lediglich um den

abusus missarum d. h. um den Opferbegriff, so-

fern es der Einsetzung des Abendmahls wider-

streitet (These 11); von der Privatmesse ist

noch nicht die Rede. Diese Verwerfung des

römischen Opferbegriffs steht so deutlich im

Vordergründe des Interesses, dass Carlstadt und

Dölsch die Privatmesse zu halten unternehmen,

weil sie von dem Opferbegriff unabhängig ge-

macht werden kann. Das wird aus Dölschens

Gutachten deutlich. Die Augustiner aber stellen

sich auf die recensio facti (der F.insetzung iin

Jüngerkreis) als impositio mandati, wogegen
dann Dölsch protestiren muss wie auch Carl-

stadt. Nicht als „Politiker“ also, noch weniger

aus „Vergnügen“ führt Carlstadt die Augustiner

ab, sondern in strenger Normirung der Frage
an dem ursprünglichsten reformatorischen Inter-

esse der Polemik gegen den Operdienst als

Werkdienst. Aber während er — vielleicht

durch Luthers Einfluss — bald zur Verwerfung
der Privatmesse gelangt (beachte, dass die Be-

gründung an der Grundfrage vom Opfercharakter

der Messe orientirt ist! Corp. Ref. I 497), ist

Dölsch auf dem alten Standpunkt geblieben.

Ein Einblick in Luthers: de abroganda missa

privata hätte Kr. zeigen können, dass der Opfer-

begriff der springende Punkt der ganzen Frage

ist, wie ja Luther selbst die Privatmesse als

missa pro defunctis unbedingt verwirft, als com-

munio privata aber nur um der Sicherheit willen.

Tübingen. W. Köhler.

Pompiliu Eliade, De Tinfluence framjaise sur

Tesprit public en Roumanie. — I. es Origin cs.

Etüde sur l*etat de la societe roumaine ä

1‘cpoque des regnes phanariotes. Paris,

Ernest Lcroux, 1898. 436 S. 8°.

Der Einfluss Frankreichs auf denjenigen Tbeil

der rumänischen Bevölkerung, die im freien Staate

Rumänien ansässig ist, bildet eine Erscheinung,

die ihres Gleichen auf dem ganzen Gebiete der

Geschichte sucht. Dieser überwiegende Einfluss,

der sich auf das staatliche Leben, auf die Ge-

sellschaft, auf die Sprache und die Sitten aus-

gebreitet, und wenigstens den kultivirtcn Theil

des rumänischen Volkes völlig umgewandelt hat,

ist weder durch Nachbarschaft, noch durch Er-

oberung vermittelt worden. Er ist das reine

und ausschliessliche Ergebniss der grossen ge-

schichtlichen Macht der Nachahmung, und sicher-

lich das schwerwiegendste und schlagendste Bei-

spiel das auf diesem Gebiete angeführt werden

kann.

Herr Pompiliu Eliade, ein tleissiger Studiren-

der der Bukarester Universität, der in Paris seine

weitere Ausbildung in den historischen Wissen-

schaften vervollständigte, hat es unternommen,

diesen Einfluss monographisch zu beleuchten.

Das vorliegende Werk behandelt die Anfänge

des französischen Einflusses auf die Bevölkerung

der Fürstenthümcr Moldau und Walachei, Anfänge,

die während des 18. Jh.s, unter der Regierung

der griechischen Fürsten, der sog. Fanarioten,

ihren Ursprung haben.

Der Vf. beginnt seine Ausführungen mit einer

Darstellung des alten gesellschaftlichen, politischen

und kulturellen Zustandes der beiden Fürsten-

tümer, zur Zeit als der französische Einfluss zur

Geltung gelangte, eines Zustandes, der eben

durch diesen Einfluss eine gänzliche und radikale

Umänderung erfahren sollte. Dann schildert er

die vier Wege, auf denen sich der französi-

sche Einfluss Bahn brach. Diese sind, ihrer

chronologischen Reihenfolge nach, folgende:

1. Das griechische Regiment, dessen Haupt-

vertreter der französischen Sprache mächtig sein

mussten, da sie entweder als grosse Dolmetscher

der Pforte gedient hatten, oder sich für diesen

Posten qualifiziren wollten. - 2. Der russische

Einfluss, besonders vom Türkenkrieg von 1 7 ÖV

17 74 ab, da die Russen selbst stark von der

französischen Zivilisation berührt waren. — 3,
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Das Vordringen der Wogen der französischen

Revolution von 1789 bis an die Ufer der unte-

ren Donau, bewirkt durch die französischen Kon-

suln und Lehrer in den Fürstenthüinern. — 4.

Die transsilvanische Bewegung, wodurch die Lati-

nitätsidcc in den Gemflthern der Rumänen ver-

stärkt wurde, ihnen in der französischen Nation

eine ältere Schwester zeigte, und so den franzö-

sischen Einfluss legitimirtc. — Diese vier Ströme,

wodurch sich der französische Einfluss anbahntc,

sind einzeln, in vier auf reiches Quellenmaterial

sich stützenden Kapiteln dargestellt. Wir zollen

dieser Darstellungsweise unsere volle Anerkennung,

da sie die historischen Thatsachenreihen hervor-

hebt, aus deren Zusammenwirken die Geschichte

entsteht.

Das Werk schlicsst mit einer Erwägung der

ersten Wirkungen (bis 1821) des französischen

Einflusses auf das Leben der Fürstentümer, und

zwar werden diese Wirkungen in drei Abtheilun-

gen behandelt: 1. die litterari sehen, 2. die sozi-

alen und 3. die politischen Ergebnisse des dar-

gcstcllten Einflusses.

Einige kritische Bemerkungen mögen folgen:

Erstens wundern wir uns, dass Herr E., trotz-

dem er den General von Langeron eine „böse
Zunge“ nennt (S. 269), dennoch einen guten

Theil seiner Darstellung des alten Zustandes der

Fürstenthümer auf dessen Angaben stützt. Er
zitirt ihn nicht weniger als 35 mal, und zwar
als glaubwürdige Quelle, ohne allen Rückhalt.

Dann sind mehrere Quellenangaben unrichtig auf-

gefasst oder wiedergegeben, wie z. B. S. 170 und
199. 1

) Einigemal begnügt sich der Vf. mit

leeren Worten, statt in den wirklichen Grund
der Thatsachen einzudringen. So erklärt er die

Hilfe, die manchmal von den Russen den Türken
dargeboten wurde, dadurch, dass „die Russen
den Türken nicht einmal erlaubten, andere Feinde
als sie selbst zu haben 4

* (S. 177). Was soll das
bedeuten? Der wahre Grund ist, dass die Russen
es vorzogen, Konstantinopel und die Meerengen
der Marmara unter den schwachen Türken zu
sehen, als sie in kräftigere Hände übergehen
zu lassen. Wir treffen auch einigemal auf ganz
cigentbümiiche Behauptungen, wie z. B. S. 76
„dass die Vorfahren nie und nimmer ihren Nach-
kommen überlegen sein könnten“! Ebenso auf
historische Unrichtigkeiten: dass die rumänischen
Fürstenthümer

, erst seit der Einverleibung der
Krim durch Russland 1783, als Kornkammern der
Pforte angesehen wurden (S. 12); dass Gregu-
ruis Ghika mit seinem Haupte 17 77 seine Haltung
gegenüber den Bojaren büssen musste, während
es doch hinlänglich bekannt ist, dass der Grund
seines 1 odes in dem' Argwohn, den die Türken

u ,

ver&*e ‘ckc zu Jen Ausführungen im Texte
des Herrn 1£. die von ihm angeführten Qucllcnbclege:
rrmee de Lignc, Memoires 1. S. 213 und Hurmuzaki,
Pocumente, Supplement I. II. Bd. S. 94 .

gegen ihn, seiner russischen Sympathien wegen,

hegten, zu suchen ist. Der Vf. erklärt die

Goschtina (S. 8) als eine Abgabe von den

Schafen, während sie doch von den Schweinen

erhoben wurde.

Manche für die Entwicklung jener Zeit wich-

tige Vorgänge sind nicht genügend dargestellt.

So ist gerade die bedeutende Rolle, die die französi-

schen Lehrer in den Bojarenhäusern und durch ihre

Privatpensionen spielten, zu wenig hervorgehoben.

Der Vf. hat in seiner Monographie nicht einmal

so viel Material zusammengestellt, als ich cs in

meiner allgemeinen Geschichte des rumänischen

Volkes thun konnte, und dies ist um so mehr

zu bedauern, als Herr E. sein Werk in Paris

geschrieben hat, wo er in den noch nicht ver-

öffentlichten Akten der Konsulate zu Jassy und

Bukarest (welche Akten . nach Paris verlegt wor-

den sind) ein reiches Material finden konnte.

Ebenso ungenügend ist die gegen die Griechen

von Tudor Vladimirccko in der Walachei gerich-

tete Revolution dargestellt, unter dem Vorwände,

dass die Quellen dazu unzureichend wären. Wir

glauben, dass eben über diese Begebenheit die

Quellen gar nicht so spärlich sind, und gestützt

auf das vorhandene Material haben wir in dem

V. Bande unserer Geschichte der Rumänen den

Charakter und die Ziele der rumänischen Re-

volution von 1821 doch bis zu einem ge-

wissen Punkte erläutert. Ebenso unrichtig ist

die Auffassung des Vf.s, dass die rumänische

Littcratur während des 1 8. Jh.s ins Stocken

gerieth. Es war im Gegentbci! das einzige

Gebiet, auf welches sich das nationale Bewusst-

sein und die nationale Opposition zurückzog, um

dann mit dem Jahre 1821 wieder auf das politi-

sche übertragen zu werden.

Trotz dieser Mängel bleibt das Werk des

Herrn E. eine wichtige Leistung auf dein bis

jetzt so wenig bcwandeltcn Wege der mono-

graphischen Behandlung rumänischer Geschichte.

Jassy. A. D. Xenopol.

Geographie, Länder- und Völkerkunde.

Neolithische Denkmäler aus Hessen. Hgb.

von Johannes ßoehlau und Felix von Gilsa

zu Gilsa. [12. Supplementheft d. Ztschr. d. Vor-

f. hessische Gcsch. u. Landeskunde.] Kassel, Druck

von L. Döli, 1898. 21 S. 4* mit 7 Taf. u. 31 Textabbüd.

Immer mehr Anden die einheimischen Denk-

male vorgeschichtlicher Zeit allmählich auch in

Deutschland wissenschaftliche Beachtung. Wenn
auch höchstens vom Dämmerlicht der Geschichte

getroffen, lassen sie doch schon in ziemlich deut-

lichen Umrissen die mächtigen Kulturbewegungen

erkennen, die damals von den Gestaden des

Mittelmeers aus über ganz Europa hinweggingen.

Den Mittelpunkt der vorliegenden Publikation

bildet die durch 7 Tafeln und zahlreiche Text-
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Abbildungen unterstützte Beschreibung eines impo-

santen Steinkistengrabes, welches 1894 bei

Züschen (im ehemaligen Kurhessen) entdeckt und

durch die Direktion des Kasseler Museums frei-

gclegt wurde. Die Grabkammer stellt ein Recht-

eck dar von 16 auf 2,30 Meter im lichten und

ist von IV* Meter hoben und Vt Meter dicken

Sandsteinplatten umgeben. Eine quergestellte,

durchlochte Platte scheidet eine Art Vorkammer

von 2,50 Meter Länge. Die Decksteine fehlten

bereits, wie auch der die Grabkammer ursprüng-

lich überwölbende Hügel. Waren die Skelette

und Beigaben mit Ausnahme derjenigen der Vor-

kammer auch durch einander geworfen und theil-

weise zerstört, so legen sie doch noch sicheres

Zeugniss ,ab für die Zeit der Errichtung des

Grabmals, eine vorgeschrittene Phase der jünge-

ren Steinzeit. Was aber dieses Kistengrab

gegenüber so vielen ähnlichen Norddcutschlands

besonders auszcichnet, ist, abgesehen von der

Grösse, der Umstand, dass die Seitenwände

Gruppen von Verzierungen zeigen: Zickzack-

linien, Grätenmuster und eigenthümlicbe gabel-

förmige Ornamente, die durch dicht nebenein-

ander eingepickte Punkte hcrgestellt sind und

ähnlich die Wände der Lehmhütten geschmückt

haben mögen. Ausser diesen Steinkistengräbern,

die noch durch 3 ältere Funde vertreten sind,

kommen in Kurhessen aber auch steinzeitliche

Grabhügel ohne Kistenbau vor mit charakteristi-

schen Formen der sog. Schnurkeramik, wie sie

auf verschiedenen Gebieten Norddeutschlands

schon längst, aber auch in Süddeutschland all-

mählich immer zahlreicher zu Tage treten. Auch

von Flachgräbern, die am Rheine und in Süd-

deutschland nicht selten sind, wurden Spuren be-

obachtet. Sind diese verschiedenen steinzeitlichen

Funde Kurhessens auch noch wenig umfänglich

und in ihrem chronologischen Verhältnis zuein-

ander noch nicht genügend aufgeklärt, so füllen

sie doch eine empfindliche Lücke aus und ver-

sprechen eine wichtige Brücke zwischen den ana-

logen Erscheinungen Nord- und Süddeutschlands

zu werden. HoiTen wir, dass von nun ab auch in

Hessen der Spaten wieder lleissigcr angesetzt

wird und auch die wichtigen bronzezeitlichen

Funde des Kasseler Museums bald eine ähnliche

Darstellung finden werden.

Karlsruhe. K. Schumacher.

den ersten Blick nur unverknüpft nebeneinander-

gestellte Studien zu bieten scheinen, zieht sich

doch ein leitender Gedanke: der Vf. forscht nach

dem Antbeil, den die verschiedenen Zeitalter

an der Entwicklung der staatswirthschaftlichen

Praxis wie Theorie gehabt haben. Phönicier,

Griechen, Byzantiner, Juden und Araber, alle

haben zur Errichtung des Baues ihren Werkstein

hinzugebracht. Aber der europäische Geist, der

die verschiedenen Einflüsse vereinigte, hat erst

W'irklich die Nationalökonomie geschaffen, und ihre

Entstehung wird mit Recht in das 12. und 13. Jli.,

nicht in das Alterthum gesetzt.

Indem der Vf. diesen letzten Satz entwickelt,

beschäftigt er sich hauptsächlich mit dem Mittel-

alter, und wir müssen ihm Dank wissen für die

Art, in der er seine Absicht ausgeführt hat.

Dadurch ist sein Buch zugleich eine Wirthschafts-

geschichte und eine Geschichte der W irthschafts-

theorie geworden. Nys zeigt uns die grossen

Strömungen, welche Europa bewegen, das Auf-

blühen des Handels und der Industrie, das unab-

wcislich die Gründung der Städte zur Folge hat,

den Handel der Italiener, Flamländer, Slaven und

Juden, die Erscheinung des Kapitals. Das ist

Wirthscbaftsgeschichte. Inmitten der wirthsebaft-

lichen Ausdehnung, des sich mehrenden Reich-

thums und der wachsenden Ungleichheit, die

zwischen den verschiedenen Gesellschaftsklassen

sich aufthun will, sucht der menschliche Geist

nach einer Lösung für die sich erhebenden

Schwierigkeiten, er denkt, er schafft eine 3 heorie.

Mit Thomas von Aquino beginnt die Reihe der

Nationalökonomen; seine nächsten Nachfolger sind

Heinrich von Gent, Duns Scotus, Andreas von

Isermia. Der Vf. setzt uns ihre Lehren sowie

die ihrer Nachfolger auseinander und weist auf

den Einfluss hin, den sie ausgeübt haben. Den

Schluss des Bandes bildet eine Einführung in die

Neuzeit durch eine knappe Darlegung der ver-

schiedenen Volkswirtbschafts-Systeme im 1 6. und

17. Jb. ..

JeSer, der allgemeine Anschauungen über die

VVirthschaftsgeschichte gewinnen will, wird das

Buch mit Nutzen lesen; aber auch wer mit dem

Studium des Mittelalters schon vertraut ist, wird

an dein gut geschriebenen Buche Vergnügen und

sicher auch mancherlei Belehrung finden.

Brüssel. Wilhelm des Marez.

Staats- und Rechtswissenschaften.

Ernest Nys, Recherches sur l’Histoire de l'Eco-

nomie politique. Paria, Albert Fontemoing, 1898.

XV u. 247 S. 8°. Fr. 5.

Das Werk ist aus einer Reihe Vorlesungen

des Vf.s entstanden; in ihnen zeichnet er ein durch-

aus gelungenes Bild des Zusammenhanges der

Nationalökonomie vom 1 -. Jh. bis zum Beginne

der Neuzeit. Durch die vielen Kapitel, die auf

Kunstwissenschaften.

•ar Fischei, Raphaels Zeichnungen. Versuch

ncr Kritik der bisher veröffentlichten Blatter. Mit

„em Vorwort von G. Dehio. Slrassburg, Karl

Triibncr, 1898. XLIV u. 272 S. 8 . M. 9.

Unter den vielen Büchern, die über Raffael

achsen, eines, das man nicht mit der ge-

inlichen ärgerlichen Handbewegung wieder

Seite schiebt, - also eine Ausnahme m
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unserer dem Meister mit Sehrift und Rede so

wohlgewogenen Zeit! Ein Buch» das vor Allem

praktischen Werth besitzt, weil es in erster

Linie einem praktischen Bedürfniss dienen will,

einen Katalog der Photographien zu schaffen,

die das kunsthistorische Institut der Strassburger

Universität nach den Raffaelzeichnungen besitzt,

mit genauer Angabe der Urtheile, die über jedes

einzelne Blatt in der Litteratur geäussert wurden.

Was die Vorzüge seiner Arbeit anbclangt, so

hätte sich Herr Fischei wohl kaum eine bessere

und bei aller Unparteilichkeit wohlwollendere

Kritik wünschen können, als sie ihm sein Lehrer

G. Dehio auf den Seiten schrieb, womit er das

Buch einführt, und worin er dessen Entstehung

und Methode bespricht. Seinem Lobe kann sich

auch der anscbliessen, der vielleicht manches

darin gerne vollständiger gesehen hätte (es fehlen

z. B. die seiner Zeit für den Prinz Gemahl ge-

machten herrlichen Blätter der Oxforder Zeich-

nungen, die von Philpot in Florenz) und der ge-

wünscht hätte, Herr F. hätte sein eigenes Unheil

wenigstens für so lange etwas eingeschränkt, bis

er mit dem Hauptstocke der Originalzeichnungcn

vertraut geworden wäre. Er hätte dann viel

Gutes, besonders unter den späteren Röthel- und
Kohlenzeichnungen nicht so gering geschätzt. Was
er über die Zeichenweise des jungen Raffael

sagt, scheint mir der beste Thcil seiner Arbeit

zu sein. Hier, wo es sich hauptsächlich um
Federzeichnungen handelt, reichten auch die

Photographien für sein Urtheil aus. An der
Hand Morellis hat er sich ein richtiges Bild von
der Entwicklung des Meisters gemacht und sich

nicht durch die oft unsinnigen Behauptungen blin-

der Hyperkritiker verwirren lassen. Dafür sei

ihm jetzt, wo man Raffael das venezianische

Skizzenbuch abermals mit Gewalt aufdrängen
will, ganz besonders Dank gesagt.

Weniger kann ich ihm beistimmen, wenn er
in der gesammten Reihe der Skizzen aus der
römischen Zeit des Meisters, vor Allem zu den
Fresken der Stanza della Segnatura etwas Herbes,
Strenges findet. Hätte Herr F. die Originale
gekannt, würde er Blätter wie die Studien zum
Adam und zum ganzen Kranze der Beisitzer

Christi freudig als das Beste anerkannt haben,
was die Zeichenkunst überhaupt je geleistet hat.

Gerade hier wird Raffael frei und grossartig
malerisch. Vielleicht überzeugt sich I lerr F. ge-
legentlich auch davon, dass die Aktstudien zu
den Feldhauptleuten in der Schlacht bei Ostia
(Albertina) und die Windsorzeichnung zur Be-
rufung Petri doch von der Hand des Meisters
ist. Die Kenntniss des Originals wird ihn
schliesslich auch davon abbringen, in dem Blatte
mit der Venus- Psyche für das Farncsinafresko,
das der Louvre bewahrt, einen rohen Entwurf
zu sehen. Das Zeugniss Morellis, wo cs die
Schüler Raffaels, besonders Giuljo Romano be-

trifft, ist nicht immer genügend; denn seine Ur-

theile gehören seiner letzten Lebenszeit an, wo
er über diese Punkte bereits ein wenig flüchtig

hinwegging. Zehn Jahre früher hatte er sich

ohnehin für die Echtheit ausgesprochen mit allen

andern Kritikern, die Vertrauen verdienen, und

von denen nur Koopmann eine Ausnahme bildet.

Das allein hätte Herrn F. vor einem absprechen-

den Urtheil bewahren sollen.

Nicht einverstanden kann ich mich auch mit

dem erklären, was Herr F. dem Baldassarc Pe-

ruzzi und dem G. F. Pcnni zuthcilt. Hier finde ich

meine Liste doch gar zu stark erweitert. Die

überfüllten Mappen des Louvre werden unserm

Autor bald beweisen, wie viel jüngere Künstler

daran mit ihren Studien nach den fertigen Bil-

dern betheiligt sind. Ganz unhaltbar aber sind

die Zuschreibungen an Pierino del Vaga. Doch

über alles das wird man sich einmal einigen.

Einstweilen wollen wir hoffen, dass F.s Buch,

so wie es dem ernsten Arbeiter seine Mühen

erleichtert, nicht auch am Ende unberufene Kri-

tiker auf das Gebiet lenkt, das er jetzt so leicht

zugänglich gemacht hat.

Wien. H. Dollmayr.

Moderne Dichtung,

Paul et Victor Margueritte, Lc Dcsastrc.

[Une epoque. 1.) IO. cd. Paris, E. Pion, Nourrit &

Co. [18971. 507 S. 8°. Fr. 3,50.

Der zuerst in der „Revue des Deux Mondes“

erschienene kriegsgeschichtlichc Roman wird be-

sonders für die Leser interessant sein, die mit

den Quellenschriften des Krieges von 1870 ver-

traut sind. Die Vff., Söhne des bei Sedan ge-

fallenen französischen Kavallerie -Generals Mar-

gucrittc, bringen für ihre „Arbeit“ — denn als

eine solche ist ihr „Roman“ in erster Linie zu

betrachten — als gute Vorbedingung die intime

Kenntniss militärischen Lebens mit, der sich

dann verständnisvolles Studium der einschlägi-

gen Litteratur gesellt hat. Die bekannteren

Persönlichkeiten der französischen Armee von

1870, vom Kaiser an, werden uns in gut ge-

zeichneten, charakteristischen Moment -Skizzen

vorgeführt, und wenn wir auch über die Kriegs-

ereignissc selbst Neues nicht erfahren, so giebt

ihnen doch die individuelle Beleuchtung, in die

sic die Vff. rücken, einen eigenthümlichen Reiz.

Der Held des Romans wird dem Stabe des

Armeekommandos zugetheilt, in etwas unbe-

stimmter Funktion, die es ermöglicht, ihn überall

herumzuführen und alles Mögliche erleben zu

lassen, meist übrigens ziemlich nüchterne, durch-

aus nicht „romanhafte“ Dinge, in etwas schatten-

hafter und keineswegs eingreifender Thätigkeit,

die sich, jedenfalls sehr wider die Absicht der

Vff., nur allzu gut in die sehr zutreffend geschil-

derte Zerfahrenheit der französischen Oberleitung
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eingliedert. Der Held ist im Uebrigen eine sym-

pathische Figur, kein Tugendheld, aber von vor-

nehmer Gesinnung und korrektem Verhalten.

Der 'l'on des Buches ist der einer gefassten

Resignation. Die Deutschen werden wenigstens

nicht chauvinistisch abgeurtheilt, dass das starke

Vaterlandsgefühl der Vff. sich dem Feinde gegen-

über Luft macht, ist wohl begreiflich
;

als Sieger

dürfen wir das den Besiegten nicht verdenken.

Der „Roman“ beginnt mit der höchst anschau-

lichen Schilderung des Findruckes der Kriegs-

erklärung in den verschiedenen Pariser Kreisen

und begleitet die Schicksale der Rheinarmee bis

zur Kapitulation von Metz, Trifft man durch-

gehends auf oft wortgetreue Anklänge aus den

„Quellen“, so wird man sich nur um so mehr

bewusst, auch trotz dieser Verkleidung sicheren

historischen Grund unter sich zu haben. Be-

sonders tiefe Gedanken darf man hier nicht

suchen, und auch in rein schriftstellerischer Hin-

sicht thut man gut, die Erinnerung an Zolas

gewaltige „Dcbacle* möglichst fern zu halten.

Aber in seinem spezifisch militärischen, fein durch-

gearbeiteten Gepräge hat das Buch doch seine

Verdienste, und auch das Lokalkolorit muthet

uns als woblbeobachtct an. Interessant waren mir

am Schlüsse die an greifbaren Vertretern recht

gut entwickelten verschiedenen Auffassungen

beim Verhalten der Offiziere im „Desastre“,

Metz
1

Fall: der eine durchbricht in Uniform die

feindlichen Linien, der andere lässt sich verklei-

det hindurchschleppen, ein dritter erfüllt seine

Pflicht bis zum letzten Moment, dann giebt er

sich den 'Tod, da er die Schmach nicht zu über-

leben vermag und doch der Disziplin, seiner

Lebensmaxime, nicht zuwider bandeln will; als

das Höchste aber erscheint der vierte Weg, den

der Held betritt: der der Unterwerfung unter

das Gesetz des Krieges, der einfachen Pflicht,

des Ausharrens bei der Truppe, deren bis zu-

letzt opferwillige 'Freue und Hingabe uns, der

geschichtlichen Wahrheit gemäss, auch hier in

lebensvollen Zügen vorgeführt wird.

Anscheinend soll die Arbeit fortgesetzt wer-

den, ein allgemeinerer 'Fitei „Une Epoquc“
steht über dem „Desastre*; wir dürfte.n dem
mit guten Erwartungen entgegensehen.

Berlin. Herman Granier.

Notizen und Mittheilungen.

Für d. J. 1899/1900 werden an d. Univ. Würzburg
folgende Preisaufgaben gestellt

:

Von d. theoiog. Fakult: Vergleichende Darstellg
d. Ehcrechts nach d. kirchl. Gesctzgcbg u. nach d.

BGB. f. d. dtsche Reich. — Von d. rechts- u. staats-
wisscnschaftl. Fakult.: Darstellg d. Vcrfassg eines d.

grosser, ostfränk. Territorien im 17. u. 18. Jh. Auf d.

alteren Verhättn. soll nur, soweit es unbedingt nöthig
st. zurückgegangen werden. — Von d. philos. Fakult.

Philos. -hist. Sektion: D. herzogl. Gewalt im dtsch.

Verfassgsleben soll in ihrem Ursprung, ihrer späteren

Weiterentwicklung u. ihren Erscheingsformcn quellen-

mfisstg untersucht und übersichtlich dargeslellt werden.
— Die Arbeiten sind bis zum 20. Fcbr. 1900 bei d.

Dekanat d. betr. Fakult. einzureichen.

In Poris ist unter Leitg des Direktors d. Biblioth.

Nationale, I.copold Dctislc, eine Racine- Ausstcllg zur

Feier d. 200. Todestages in einem Saale d. Galerie

Mazarine veranstaltet worden, die Handschriften. Drucke

und Medaillen d. Dichters u. s. Zeit. u. a. snmmtliche

Originalausgaben von Werken Racines, auch alte Zcichngn

u. Stiche v. Oertlichkeiten, die der Dichter einst besucht

hatte, in sich vereinigt.

Die Gescllsch. zur Förderg dtsch. Wissensch., Kunst

u. Litt in Böhmen beabsichtigt in ihrer „Bibliothek

dtsch. Schriftsteller aus Böhmen“ unter Leitg von Prof.

A. Sauer eine kritische Gcsammtausgabe d. Werke u.

Briefe Adalbert Stifters zu veranstalten und richtet

an alle Bibliotheken, Archive. Vereine u. Privatpersonen,

die Handschriften Stifters oder seltene Einzeldrucke seiner

Werke u. Briefe besitzen, die Bitte, ihr diese zur Benutzg

zu überlassen, vor allem die Handschriften aller gedruckten

u. ungedruckten Werke Stifters in Prosa und Versen,

Vorarbeiten u. Entwürfe, Korrekturbogen oder Bücher

mit Eintraggn von Stifters Hand, Briefe von u. an

Stifter, Tagebücher od. sonstige Aufzeichngn pcrsönl.

Art, Urkunden, die auf Stifter u. d. Verlag s. Werke
Bezug haben, Drucke Stifterscher Gedichte, Aufsätze.

Kritiken, Reden, Gespräche in Zeitschriften, Kalendern,

Programmen, handschriftl. Erinnergn an ihn u. s. Kreis.

Zusendungen werden erbeten an das Sekretariat d. Ge-

scllsch.. Prag I. Husgassc 20 oder an Prof. Dr. August

Sauer, Smichow b. Prag 586.

In d. Kirche d. Dorfes Goldbach bei Ucbcrlingen am
Bodensee sind vor Kurzem unter d. Wandschicht Spuren

von Bildern aufgcdeckt worden, die wahrscheinlich als

Erzeugnisse der Malerschule d. Abtei Reichenau
anzuschcn sind. Ganze Figuren sind noch nicht bloss-

gclegt worden, doch lassen schon vor allem die charak-

teristischen Köpfe Stil u- Eigenart d. Reichcnaucr Schule

hervortreten. Es scheint sich um e. Cvklus aus d.

Leben d. Apostel zu handeln D. Feststellg d. kunst-

histor. Bedeutg d. Fundes ist erst nach Vollendg d.

Freilegg möglich.

Gelehrte Gesellschaften und Vereine.

Sitzgsber. d. Kgl. Preuss. Akad. d. WIss. zu Berlin.*)

4. Mai. Sitzg d. phil -hist. Kl. Vorn. Sekretär: Hr. Diels.

i)Hr. Pernicc las: Zum römischen Gewohnheits-
rechte. Das Gewohnheitsrecht ist auf die Entwickelung

des römischen Rechts von grossem Einflüsse gewesen.

Aber es tritt nur auf beschränktem Raume unmittelbar

wirksam auf: es steckt im praetorischen Edikte, im ius

gentium, in der acquitas, in Rechtssprüchen und Rechts-

gutachten. Es wird begründet auf allgemeine Willens-

Übereinstimmung, die sich in längerer Uebung zeigt und

äussert. Julian (D. !, 3. 32, 1) sicht allein mit seiner

Auffassung der Gewohnheit als eines durch schlüssige

Handlung gegebenen Gesetzes und mit seiner Folgerung,

dass sie derogntorische Kraft habe. Das spartanische

Gewohnheitsrecht ist für die römische Rechtsordnung

nicht vorbildlich gewesen.

Die allg. Versammlg d. Deutschen Morgenland. Ge-

scllsck. findet am 28. Septbr. in Bremen im Anschluss

an d. 45. Versammlg dtsch. Philologen u. Schulmänner

statt. Vortrage sind bisher angemeldet worden von den

Herren H. Grimme in Freiburg i. Schw. ub. d. Kultur

. Sonderabdrücke auch der in den Sitzungsberichten cr-

owm Milthdlungcn sind vom «. Jan tj* ab «am *****£
und l M. (mehr als 2 Bogen stark 2 M.) durch die Verlags

Handlung von G. Reimer zu beziehen.

) Erscheint nicht in den akademischen Schriften.
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u. Heimath d. Ursemiten u. Ed. König in Rostock zur
Entwicklgsgesch. d. semitisch. Sprachen.

In d. Maisitzg d. Gesellsch. f. Erdkunde zu Berlin

sprach Hr. Eugen v. Cholnoky aus Budapest üb. Er-

gebnisse c. Reise durch d. Mandschurei u. d. nordöstl.

China.

In d. Maisitzg d. internalion. Vereinigg f. ver-

gleichende Rechtswissensch.- u. Volksnirthschaftsichre
zu Berlin hielt Hr. Boris Minzes aus Sofia c. Vortrag
üb. d. rechtl. u. wirthschaftl. Bczichgn d. Grossfürstenlh.
Finland u. d. Balkanstaaten zu Russld.

In d. Sitzg d. Jurist. Gesellsch. zu Berlin am 13. Mai
sprach Hr. Kade üb. d. neuen Gesetzentwurf betr. d.

Zcugcnbccidigg u. d. Bestrafe uneidlichcr falscher Aus-
sagen (lex SaJisch).

Personalchronik.

Ernennungen, Auszeichnungen usw.

An Universitäten usw. Die thcol. Fakult. d.

Unäv. Freiburg i. Br. hat d. Geistl. Rath Brugier, bei
s. 25jühr. Jubiläum nls Münsterpfarrer in Konstanz, zum
Ehrendoktor ernannt. — Der bisher. Lehrer d. Russisch,
am Seminar f. oriental. Sprachen, Dr. Erich Karl
Bernecker, hat sich als Privntdozcnt a. d. Univ.
Berlin habilitirt. — Der Privatdoz. f. Archäol. an d.
Univ. München, Dr. Heinr. Bulle, ist zum korrespond.
Mitgl. d. k. Archäolog. Instituts in Berlin ernannt wor-
den. — Prof. Dr. Erich Liesegang an d. Univ. Berlin
ist zum Bibliothekar der Kgl. Landesbibliothek zu Wies-
baden ernannt worden. — An der staatswissenschaftl.
Fakult. d. Univ Wien hat sich Dr. Walter Schiff als
Privatdoz. f. polit. Oekonomie, an d. rechts- u. staats-
wissenschaftl. Fakult. d. tschech. Univ. Prag Dr. Karl
Kadlec als Privatdoz. f. slavische Rechtsgesch. habilitirt.

Todesfälle:
Prof. f. alttcstamentl. Exegese u. hebräische

Sprache, Dr. Anton Dockal, am 6. Mai, in Agram;
der fr. Direktor d. Luisen-Gymn.

, Geh. Reg.-Rath Prof.
Dr. Wilhelm Schwartz, am 16. Mai, im 78 J., in
Berlin; der ao. Prof, in d. jurist. Fakult. u. Justiziarius
d. Gcneralpostamts

, Wirkl. Geh. Rath Dr. Wilhelm
Otto Rudolf Da mb ach, in d. Nacht v. 17 . z. 18.
Mai, im 67. J., in Berlin; der ao, Prof. f. dtsche Sprache
u. Litt., Hofrath Dr. Friedrich Meyer (von Waldcck),
am 17. Mai, 75 J. alt, in Heidelberg; der o. Honorar-
prof. f. Philos. u. Püdag.

, Dr. Ludwig Strümpell,
am 19. Mai, im 87. J., in Leipzig.

Neu erschienene Werke,
vom M. bis 24. Mai ln der Redaktion ein geliefert.

Ardouin-Dumazet, Voyage en France. Region di
Nord. I. II. Paris, Berger-Levrault. Je Fr. 3,50.
murn E., D. Feldbercinigg auf d. Gcmarkg Merdin

gen. [Volkswirtschaft!. Abhdlgn d. Bad. Hochsch. II

3.J Freiburg i. B., Mohr (Sicbeck). Abonn.-Pr. M. 2
Lmzclpr. M. 2,50.

Bohmcr, J. F., Regcsta Impcrii. 1. D. Regesten d
Kaiserreichs unt. d. Karolingern. 751 —918. Neu be
»rb. v. E. Mühlb»chcr. 2. Aull. 1. Abth. Innsbr.
Wagner.

Boissier, G., Roman Africa. Archteological Wr
alk!

in Algeria and Tunis. Author. engl. Version bv Arabclh
Ward. Lond., Putnam.

r.^
he

fv
ne

’ 7‘ D> re,'8'ö*« l-eben d. Juden nach d
Exil. Deutsch von H. Stocks. Giessen, Rickcr. M. 5
Dejob, Ch., Lcs femmes dnns la comedic francaisi

et italienne au 18c siecle. Paris, Fontemoing. Fr. 4.
Dich!, W., Zur Gesell, d. Gottesdienstes u. d. gottes

dienstl. Handlgn in Hessen. Giessen, Ricker. M. 5.

I iJ|
)0m

n
r0

u*
S

!

tj’ E ' Vm D* e ’n gefriedete Wildbahn al«

P tu!
in d> Kl,lturl“"dern. c:öthen

* au * Schettlers Erben. NL 2,50.

Derselbe, D. Feldhase. Ebda. M. 2,50.

Ernst, H., In der Oase. Erzählung. Oppeln, Georc
Maske. M. 2.

b

Glntzcr, F., D. Recht d. provisor. Gcsetzgebg in

Sonderheit nach preuss. Staatsrecht. |Brie's Abhdlgn
aus d. Staats- u. Vcrwnltgsrecht. 2.] Brsl.. Marcus.
M. 3,50.

Handbuch, Statist., f. d. Sclbstverwaltg in Steier-

mark. Hgb. v. Statist. Landesamte v. Steiermark. I.

Ausg. Graz, Leuschner & Lubensky Komm.
Keane, A. H., Man past and present. Cambridge,

Univ. Press (Lond.. Clav and Sons). Geb, Sh. 12.

Margoliouth, D. S., The Origin of the ‘Original

Hebrevv' of Ecclesiasticus. Lond., James Parker & Co.
Pöhlmann, R., Sokrates u. s. Volk. [Mistor. Biblio-

thek hgb. v. d. Redakt. d. Histor. Ztschr. 8.) München,
Oldenbourg. Geb. M. 3,50.

Registres, Lcs, d ürbain IV (1261—64) p. p. L.

Dorez et J. Guiraud. Rcgislre dit Cameral. 1
er fase.

Paris, Fontemoing. Fr. 7,20.

Richet, Ch.. Les guerres et la parx. [Lcs livres d’or

de la Science. 12.] Paris, Rcinwnld. Fr. 1.

Rodank, A. v., D. Fräulein von Villanders. Roman.
Innsbr., Wagner. M. 4.

Roth, P. v., Bayrisches Civilrecht. 2. Aull, bcarb.

v. H. Becher. Alphabet. Sachregister. Tübing., I.aupp.

M. 1.

Schmidt, Br., D. Gewohnheitsrecht als Form d. Ge
meinwillens. Lpz., Duncker & H umblot. M. 1,40.

Schönbach, A. E., Misccllen aus Grazer Hand-
schriften. [S.-A. aus d. Mitthlgn d. histor. Ver. f. Steier-

mark. XLVIL H. 1899.] Graz, Selbstverl.

Smith, W. R. , D. Rclig. d. Semiten. tJebs. v. R.

Stube. 3.-6. Lief. Freiburg i. B. , Mohr (Siebcck).

M. 4.

Stade. B., Ausgewühlte akad. Reden u. Abhdlgn.
Giess., Ricker. M. 6.

Stahl, J., D. heilige Weihe d. Bischofs nach d. röm.

Pontiticalbuch. 4. Aull. W’ürzb., Goebcl. M. 0,30.

Wolgast, H-, D. Elend uns. Jugendlitteratur. 2. Aull.

Lpz., Fernau Komm. M. 2.

Demnächst erscheinende Werke.
Aus dem Gebiete der

Geschichte. Flach, H.. Dr. Albrecht Reuggcr. E.

Bcitr. z. Gesch. d. helvet. Revolut. u. d. Helvcbk.

Aarau, Sauerländer. M. 3. — Mnzeliere, Marquis de la,

Essai sur l'hist. du Japon. Paris, Pion. Fr. 4. —
Puntschart, P., Herzogseinsctzg u. Huldigg in Kärn-

ten. E. Bcitr. z. dtsch. Rechtsgesch. Lpz., Veit &
Comp. Etwa M. 8.

Geographie. Krieger, M., Neu-Guine«. [Biblioth.

d. Länderkdc V/VL] Brl., Alfred Schall. M. 11,50.

Kunstwissenschaft. Jelinek. L., Madonna Sistina.

E. Monographie. Dresd., Floessel. M. 5.

Zeitschriftenschau.

Theologie und Religionswissenschaft.

D. Beweis d. Glaub. Mai. S. Gocbel, Johannes
d. Täufer, Dichtg u. Wahrh. — A. Frevbe, D. wilde

Jagd d. Abfalls u. d. Pseudo-Evgl. d. modern. Ztgeistes

in Goethes Fausttragödie (Schl.). — Steude, D. An
stoss d. Wunders. — Experiment. Beobachtgn zu Gunsten
d. Darwinschen Selektion.

Kirchl. Monatssehr. XVIII, 8. Proben ius, Einige

meist überschlagene Kapp. d. Bibel. — A. Natorp, D.

Gemeindediakonissin, bes. auf d. Lande. — G. Lasso n,

Neue Beitr. z. Theorie d. Frömmigk.
Ztschr. /. Kirchgesch. XX, I. J. v. Pflugk-

Harttung, D. inner. Vcrhältn. d. Johannitcrordens in

Dtschld, bcs. im östl. Niederdtschld (bis z. Beginne d.

Herrenmeisterwürde). — K. Knoke, E. Auslegg d.

Digilized by Google
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Vaterunsers aus d. J. 1522. — C. Varrcntrapp, Zur
Charakteristik Hermanns von Wied, Bucers u. Groppers.

— Walt Friedensburg, Bcitr. z. Briefwechsel d.

kathol. Gelehrten Dtschlds im Reformations-Ztalter (Forts.).

— M. Keichmann, S. D. Zweck heiligt die Mittel.

Entgcgng. — G. Höcker, Bibliographie d. kirchgeschichtl.

Litt. v. I. Juli 1898— I Jan. 1899.

Stud. u. Mitthlgn aus d. Benedictiner- u. d. Cister-

citnstr-Orden. XX, 1. H. Höf er, Bcitr. z. Gcsch. d.

Kunst u. d. Kunstbestrebgn d. Cistercienser in d. Rhein

landen. 1. — Fl. Daser, D. Sykophantenstreit. — G.

Lanz, Scrvitien u. Anniversarien d. Cistercienser- Abtei

Heiligenkreuz. IV. — A. Schatz, Kirchl. u. polit. Ereign.

in Tirol unt. d. bair. Rcgicrg. II. — Ph. Claramunt,
De Immensitatc Dei (Schl.). — J. Cahnnnes, D. Kloster

Disentis vom Ausg. d. M.-A.S bis z. Tode d. Abtes

Christian v. Casteiberg. VII. — Br. Albers, E. Steuer-

rolle f. d. Bcned.-Abtoi d. Mainz. Provinz i. J. 1493. I.

— C. Wirz, E. Nekrolog d. Abtei Egmond (Schl.). —
0. Grillenberger, D. VVilheringcr Formelbuch: „De
kartis visitacionum. IV. — E. Schmidt, E. neue Dubli-

kat. üb. d. Regel d. hl. Benedikt. I. — Frdr. Endl,
Ueb. Stud. u. Wisscnsch. im Ben. -Stifte Altcnburg. I.

—
Th. Weikert, Meine Orientreise. XI. — C. Schiff-
mann, Quellen z. Wirthschaftsgcsch. Obcrüstcrr. u. c.

Nekrologium d. ehemal. Cist. -Stiftes Baumgartenberg. I.

Ztsckr. f. wissenschaftl . Theol. 42, 2. A. Kl öppe r,

D. Sohn des Menschen in d. synupt. Evglien. — P.

Hartmann, D. Verhält n. d. Galaterbriefes zum 2. Ko-
rintherbrief. — E. Zeller, Zur Vorgesch. d. Christcnth.

Essener u. Orphiker. — F. Gör res. Kg Rccared d. Ka-
tholische (586—601).

Rom. Quartalsehr. /. Christ. AllerIhumshde u.

Kirehgesch. XIII, 1. A. de Waal, Funde in d. Kata-

komben i. d. J. 1838—51 (Schl.); D. Juno pronuba auf
e. christl. Sarkophag im Museum d. Campo santo. —
0. Marucchi, I Precursori dei Cultores Martyrum. —
Wilpert, D. Darstcllg d. Mater Ecclesia in d. barberin.

Exultctrolle. — K. Eubcl, Zu d. Verhalten d. Päpste
geg. d. Juden. — John. H. Pollen, Johannes Coch-
laus an Kg Heinr. VIII. von Engld. u. Thom. Morus.
— Ed. Fr. van Ortroy, Resistentia sanclimonalium
catholicarum adversus hacreticos ministros. — H. Pogat-
scher, Deutsche in Avignon im 14. Jh. — Schnitzer,
Dogmengeschichtl. z. Feste d. Immaculata Conceptio
B. M. V.

Proceedings of the Society of Biblical Archaeobgy.
XXI, 3. 4. Bishop of Salisbury, The Consecrution
of a Church. Altar and Tank, nccording to the Ritual

of the Coptic-Jacobitc Church. — A. H. Sayce, A New
Egyptian King, tlie predcccssor of Khcops; Some Old
Empire Inscriptions from Elkab. — Hommel, Assyrio-
logical Notes (cont.).

Revue benedictine. Mal. U. Bcrliere, I>om An-
selme Berthod, bollandiste. — G. Morin, Notes sur
divers manuscrits: le Ms. Namurois du Liber de locis

sanctis de Bede; lc Ms. de Louvain 174 des Acta S.

Franeisci ct sociorum eius; A prof»os du trnvail du P-

Delehaye sur la lettre du Christ tombee du ciel; Un
traite faussement attribuc u Adam de Saint-Victor. —
H. Geisser, Le Systeme musical de l'Egltsc grecque. 11.

Revue des Sciences eccUsiasiiques. Avril. J. Pari*
sot, Les diaconesscs. I. — B. Dolhagaray, Le com-
merce des clercs. II. — Fr. M. B o n a v e n t u r e , Apercu
historique sur l’ordrc des Freres Mineurs. III. — A.
Chollet, La psvchologic contcmporaine.

Revue chretienne. Mai. A. Lods, Quelques mots
sur le mosaisme. — Ch. Ducasse. Des moyens prn-
hques de rclever lc culte domestique. — E. Tis sot,
Le livre de mon füs, de madame Neera. — H.
Druussin, I.’amour de soi ct l'cgoisine. — Marie
Dutoit, Antoine Fogazzaro, ses idees morales et reli-

gieuses (suite). — G. Bonet-Maury, La Federation

universelle des ctudiants chretiens.

Philosophie und Pädagogik.

Philos. Jahrb. d. Görres- Gesellsch. XII, 2. V.

Cat h rein, D. Begriff d. sittl. Guten (Schl.). — J.

Geyser, Wie erklärt Thomas v. Aquin uns. Wahrnehmg
d. Äussenwelt? — C. Svorcik, Uebersichtl. Darstcllg

u. Prüfg d. philos. Beweise f. d. Geistigk. u. Unsterb-

liche d. menschl. Seele (Schl.). — J. Bach, Zur Gcsch.

d- Schätzg d. lebend. Kräfte (Forts.). — J. Müller,
Komik u. Humor (Bemerkgn zu Lipps). — C. Gut-
beriet, Zur Psychologie d. Verändergsauffassg (Be-

merkgn z. L. W. Stern).

Dlsche Ztschr. f. ausländ. Unterr.-Wes. IV, 3.

0. Wilsdorf. Ueb. d. Volksschulwes. in Oestcrr. —
J. Meier, D. Volksbildg in Bulgarien. — O. W.
Beyer, Aus d. engl. Schulwesen. — Mättig, Ueb. d.

Untere, in d. modern. Sprachen an engl. Schulen. — A.

Neufeld, Zur „Univ. Extension“ in Russld.

Philologie und Litteraturgeschlchte.

Arkiv för Nordisk Fihlogi. N. F. XI* 4. A.

Kock, Studier över fornnordisk vokalisntion. I— III.

A. Olrik, Amledsagnet pä Island. — J. Jönsson, A
vict og dreif. Smuathugasemdir viit fornan kvadskap. —
N. Flygore, An en g&ng det nyfunna fragmentet af

Södermannalagen.

Revue de linguistique el de Philologie comparie.

32, 2. J. Vinson, Notice sur quelques missionnahes

jesuites qui ont ecrit cn tamoul et sur lc tainoul au

dernier siede. - A. Bcnazet, Quelques mots sur

l'eUidc comparcc des litteratures. — A. Marre, Hist,

de la princesse Djouher Manikam, romain malais (tin).

Mnemosync- N. S. XXVII, 2. I. M. J. Valetun,

Hierosolyma copta (cont.). — H. van Herwerden,
Ad Odvssenm (cont.). — C. M. Franckcn, De nomine

lulo. — J. van Lecuwen, AE1IIRTAI — HA KlBETAI;
Ad Alcmanis (?) fragm. nuper repertum. — S. A. Naber,
Observationes miscclluneae ad Plutarchi Vitas Parallclas.

— I. C. Vollgraff, Lysiaca.

Euphorion. VI, I. Hedwig Wagner. Tasso u.

d. nord. Heldensage. — H. Fischer, Schwäbisches:

1. E. Gedicht d. 16. Jh.s üb. David. 2. Zu G. R.

Weckheriin.— M. Rübe ns ohn, D. junge Opitz. 2.Hippo*

nax u. Aristarchus. Ernst Schwabe von der Heiden. —
R. Batka. Altnord. Stoffe u. Stud. in Dtschld. 2.

Klopstock u. d. Barden: I. Klopstock. — W. von Wurz-
buch, Stolbcrgs Ballade „Die Bussende* (Stoff u.

Quelle). — C. Schröder, Zu Hölderlin. — L. Uhlands

Benno. Nach d. Dichters Reinschrift z. 1. Male ver-

öffentl. von Ernst Müller. — J. Bolte. Ainor u.

Tod (Nachtr. z. Euph. V, S. 731). — H. Hofmann,
Zu Heines Harzreisc. — G. Wilhelm, Vorträge u.

Reden Wilh. Hauffs.

Engl. Stud. 26, 2. A. Schade, Ueb. d. Verhältn.

v. Popc’s „January and May“ und „The Wife of Bath.

Her Prologuc“ zu d. entsprechenden Abschnitten von

ChauceFs Canterbury Tales. II. — U. Sarrazin,

D. Ursprg d. neuengl. ai u. au - Diphthonge. — J-

Ziehen, Zum Realienplan engl. Sprachübgn in d. 3

Oberklassen d. Realgymn. — J. Elllnger, Beitr. z -

engl. Grammatik. - W. Mangold, D. Wendischen

Thesen. I.

TijdSchrift voor nederlaudsche Taal- en Letter-

tiude. N. R. X, 1. J. tc Winkel, Bijdragen tot

c kennis der NoorJnedcrlandsche tongvallen. I- De

)udgermaanschc ae. — P- H. van Mocrkcrken,

letteboef. — F. V. Vccrdeghem. Een „toemaatje tot

c Griscldis • noveUe in het Ncderlandsch. — w •

)raa
i
j er, Katteklei. - J. Verdam, Dictsche Ver-

cheidenheden (125. Swatr. I-'O. Vrcvel. 1-7. Vtrvltlfn^

3». Wormt. 129. Onstuimig. 130. IStMlslolerJ

,

\an
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negen pocnten van gocdcr oefeningen; Lood om oud

ijzer. — J. S. Speyer, Een paar woordaflcidingen

(I. Nedcrlandsche en andere verwanten van lat. ttulrix.

2. slap—»krt srabh). — J. W. Müller, Brijn. — J.

Prinzen, Beitel', Hij 2oekt naar zijn paard cn hij zil

er op.

Revue de Philologie fran(. et de littiralure. XIII, I.

L. Yignon, Les patois de la region lyonnaisc: les

pronoms personnels. — L. Clednt, Etudcs de syntaxe

fraivf.: les emplois de „tout*. — J. Desormaux, Cent

mots nouveau».

Geschichte.

Studi storici. VIII, 1. G. Pardi, Titoli dottorali

confcrili nello studio di Lucca nel sec. XVr
. — F.

Pintor, li dominio pisano ncll’ Isola d'Elba durantc

il sec. XIV. — I*. M. Lonardo, Gli Ebrci a Pisa sino

alla tine dcl sec. XV. — G. Gentile. II concctto della

storia.

Revue nuuiismatique. IV'. S. III, I. E. Babclon,
Sur dcux mcdaillons disparus de Domilien et de Juslinicn.

— M. Soutzo, Etüde sur les monnaies imperiales ro-

maincs (fin). — M. Kostovtscw, Etüde sur les plombs
antiques (fin). — P. Bordeaux, Les liards de France
frappes par un fermier general de 1656 u 1668 (fin).

— M. de Vienne, Ecclaircisscmcnts sur les monnaies
d'AJphon&c X de Caslillc.

Rivista Haliana di Numismalica. XII, 1. L, Forrer»
Monnaies romaines inedites. — G. Castellani, La
Zecca di Fano. — C. Kunz, II Museo Bottacin anncsso
alla civica biblioteca e museo di Padova.

Geographie, Länder- und Völkerkunde.

Globus, LXXV, 19. Sclbstbiographie v. Heinr. Kie-

pert. — Chantrcs Reisen im Antitaurus u.. in Cilicien.

II. — Makarows Eisbrecher u. s. Verwcndg f. Polar-
expeditionen. — A. Krämer, Zur Nomenklatur d. Paci*
fisch. Inseln. — R. And ree, Ucb. d. Bedtg d. uralten
Ruinen im Matabele* u. Maschonaland.

Zlschr. d. Gesellsch. f. Erdkdt zu Berlin. XXXIII,
6. H. Magnus, Zur Siedelgskde v. Norwegen. — R.
A. Philippi, Einige Worte üb. d. unrichtigen Gebrouch
d. Wortes „Cordillcra* in Chile. — K. Kretschmer,
Nordenskiolds Peripius.

The Geographical Journal. May. Th. Holdich,
The Um of Practical Geography illustrated by Recent
Fronticr Operation». — Th. Thoroddsen, Exploration»
in ledernd during the Years 1881/98 (concl.). — A. P.
Brighnm, The Rastern Gateway of the United States.“ Delimitation of the British and Frcnch Spheres in
Central Africa. — The New Tanganyika Expedition.

The Scottish Geograph. Magazine. April F. W.
Christiun, The Caroline Islands. — Olkhon and the
Buriats. — The Frcnch Niger Territory. — The Ncar
East. A Review.

Staats- und Rechtswissenschaft
Arch. /. offentl. Recht. 14, 2. 0. Linde mann,

Bcnchtiggn der in verkünd. Gesetzen enthaltenen Re-
daktion» versehen. — Chr. Behr, Zollpflicht u. freier
Verkehr. H. v. Frankenberg, D. Wegfall bewilligt.
Unfall-, Alters- od. Invalidenrenten. — E. Ling, Zur
Entwicklgsgcsch. d. dtsch. Staatslehre. — E. Schlief,
D. Petersburger Kundgebgn u. d. Vülkerrcchtswissensch.

Arch
. /. soz. Gesetzgebg u. Statist. 13, 5. 6. F..

Lange, D. neue Entw. e. Invalidenversichcrgsgcs. in
Dtschld. — 1*. Schüler, D. sozial. Zustände d. Seiden*
Industrie in d. Ostschweiz. — CI. Heiss, D. Stcuer-
progression. — E. Lange, D. Ursachen d. Erwerbs-
unfahigk. nach d. dtsch. Invalidität»- u. Altersversichcrgs-
gesetz. Ph. Curti, Waldeigenth. u. Wnldwirthsch.— F. Aurin, D. franzüs. Arbcitcrausständc 1893/7.

Dlsche Juristen -Zig. IV, 10. Förtsch, 0. Ver*
jahrg v. Ansprüchen aus Geschäften d. tägl. Lebens

nach d. BGB. währ. d. Uebcrgangszeit. — Neukamp,
D. Rcchtsentwicklg im J. 1898. — i. Toll, D. Amts

gerichlsanwälle u. d. Ehrcngcrichtshof.

Soziale Praxis. VIII, 32. E. Franckc, Sozial*

polit. Vormarsch in Dtschld. — Ilclenc Simon, D.

Bandwirkcrci in u. um Schwelm. — Br. Poersch, D.

Bewcgg d. Gemeindearbeiter. — Fr. Specht, Zwei

Arbeiterproduktivgcnossenschftn im Harz.

Allgemeines.

Beil. z. Münch. Allg. Ztg. Nr. 104. Finnland in

Gefahr. — H. Bischoff, D. vl&m. Bewcgg. II. —
104/105. H. Schneegans, Möllere als Satiriker. —
106. K. Ocrtel, Kniender u, Uhren. — Br. Levin-

ger, D. tcchn. Hochschulen u. d. Doktortitel. — 106.

H. Losch, Arbeitenvechscl u. Arbeitsvermittlg im

dtsch. Reich. — D. Vordringen d. Slaven in Dtschld.

— B. Riehl, Ist Oberitalien d. Stammld d. norddtsch.

Backsteinbaus? — 107. L. Fleischner, I). österr.

Volksschule v. 1869— 1899. — Frz. Do fl ein, Aus

Westindien u. Nordamerika. VII. — 108. H. Mayr,

Ueb. Kälterück fälle. — Geppert, Hans Hoffmann.

Preuss. Jahrbb. Mai. M. Dressier, Prometheus.

— H. Delbrück, Zukunftskrieg u. Zukunftsfriede. —
Gobel, E. dtsche Kolonie in Syrien. — Gcrmanicus,
Frankr. Flottcnfrnge u. d. junge Schule. — E. Daniels,

D. Memoiren d. Generals Deila Rocca. — P. Rohrbach,

Dtschld unter d. Armeniern. — M. Lorenz, Marx —
Bernstein — Kautsky.

Revue critique. 33, 18. A. Socin, Arob. Gramm.

4. Aull. — J. Ocri, D. Symmetrie d. Verszahlcn im

griech. Drama; D. curipid. Verszahlensystcmc. — Cassii

Dionis Cocceiani Historiar. roman. quac supersunt cd.

U. Ph. Boissevain. II. — C. Fcrrini, Diritto pcnalc

romano. — J.*P. Waltzing, Etüde historique sur les

Corporntions professionnelles chez les Romains. III.
—

J. Janssen, L'AlIcmagnc ct la Reforme. V. — La

France au milieu du 18 e siede, d’apres le journal du

Marquis d'Argenson. — Th. Ludwig, D. dtsch. Rcichs-

stände im Eisass u. d. Ausbruch d. Revolutionskriege.

— L. Lallcmand, La Revolution et les pauvres. —
Morccaux choisis des Litteratures ctrangeres. — 19. VV.

G. Aston. A hist, of Japanese Literat — V. Tcrret,

Homere. — K. Welzhofer, Die ars poetica d. Horuz.

— C. Wessely, SchrifUaf. z. älter, latein. Paläographie.

— L. Larchey, Costumes vrais. — P. Eli ade. De fin*

lluence fran^aisc sur l'csprit public en Roumanie. — H-

Lichtcnberger, Richard Wagner, poctc et penscur. 2. cd.

— 20. Los Apocryphes ethiopiens, trad. cn fran<j. p. R-

Basset. IX. Apocalypse d’Esdrns. — M. Pa u Icke, De

tabula iliaca quacstiones Stesichoreae. — Helen M-

Searlcs, A Lexicographical Study of the Greck Inscrip-

tions (s. DLZ. 1899 Nr. 19).
—

’O. Cartellieri, AM
Suger von St. Denis. — G. Rothstein, D. Dynastie

d. Lnhmiden in al-Hira (s. DLZ. 1899 Nr. 4). — G.

Schlumbcrgcr, Renaud de Chatillon prince d'Antiochc

scigncur de la terre d’Outre* Jourdain. — G. VV arten -

berg, D. mittdgricch. Heldenlied von Basileios Digcnis

Akritis (s. DLZ. 1899 Nr. 7). — A. R. Levi, Storia

della Lettcrat. Inglese dallc origin j nl tempo presente.

I. — B. Crocc, 1 predicatori italiani dcl seiccnto e fl

gusto spagnuolo; E. Cocchia, II pensiero critico di

Fr. De Sanctis nell’ arte e nella politica. — L. de La

Briere, Madame Louise de France. — A. Babeau,
Les Anglals en France apres la paix d'Amiens: Imprcs-

sions du vovage de Sir Carr. — V. Vasen ius, La

litlcrat. flnnoisc. Catalogue ulphabet. ct systematique. IV.

Nuova Anlologia. 1. Maggio. Giov. Boglictti, Bcr-

lino. — A. Serena, Gius. Revere. — G. B. Miliani»

Fubricazione c Stampa dei Biglietti di Bane«. — E- Bovct.

Cesare Pascarclla. — Fr. Gabrielli, Un episodio dcll

Asscdio di Ancona nel 1849. — M. Minghetti, L*

Convenzionc di Settcmbrc 1864.
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Volkstümliche Schriften aus der Geschichte des evangelischen Deutschland.

Herausgogcbcn von

D. Georg Buchwald, und Dr. Fritz Jonas,
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I. Jahrgang, Heft I:

D. Martin Luthers deutsche Briefe

ausgewählt und erläutert von

D. Georg Bncliwald.

;—i 223 S. 8« mit 13 Bildern. i—
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Leipzig. Bernhard Richter.

Verlag von Oswald Mutze in Leipzig. Soeben erschienen :

Jesaja XL-LXVI
Hebräischer Text,

ausgegeben von

Die wahren Gründe

wider den Socialismus.
Von

Dr. F. Hollny.
's Preis 0,40 M. HZ

Dr. J. H. Gunning.

8°. Brosch. M. 3.

Rotterdam. . J. M. Bredee.

Die Vorgeschichte * * * MT Naue Bücher aus

Fr. Frommanns Verlag in Stuttgart.

I'anlsen, Kant. 2. Aull. 420 S. Brosch. M. 4.-.

Geb. M. 4.15.
ri _ „ ,

„
siebrek, Aristoteles. 144 S. Brosch. M.

Geb. M. 2.25.

Bruder, Entstehung der WeltanBchsnmigon int

grieell. Altertam. 296 S. Brosch. M. 4.-.

Junes, Oer Wille sum (Hauben. 216 S. Brosch.

MMIberger, I’rondhou. 248 S. Brosch. M. 2.80.

Geb. M. 3.60. _

Jrutxrli, Rodbertus. 259 S. Brosch. M. i.

Geb. M. 3.80.

* * * von Mecklenburg

von Dr. R. Beltz.

Zugleich Heft I der Mecklenburgischen Ge-

schichte in Einzeldarstellungen.

Mit 285 Illustrat. der Stein-, Eisen- und

Bronzezeit.

•*»> M. 6. (4^*

Berlin. Wilhelm Süsseroit.

Soeben erschienen: •

ßibliothek pädagogischer
[^

lassiker.

Eine Sammlung der bedeutendsten pädagogischen Scluiften

älterer und neuerer Zeit.

i Hgb. von Friedrich Mann. ——
36. Band:

Adolf Diesterweg,

Darstellung seines Lebens und seiner Lehre
von

Dr. E. von Sallwürk,
Geh. Hofrath.

I. Bd. VIII u. 498 S. M. 3,50, cleg. geb. M. 4,50.

pflT Vollständig in •? Händen.

Langensalza. Herimum Beyer & SOliuc,
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Verlag von M. Spirgatis in Leipzig.

Sammlung bibliothekswissenschaftlicher Arbeiten

hrsg. von Kurl Dzintr.ko,
o. ö. Prof, der BibL-Wisserach. u. Dir. d. k. l'niv.-BibL zu GOUingen.

Heft 5: Dziatzko, K., Entwickelung und gegenwärtiger Stand der wissenschaftlichen Bibliotheken Deutschlands

mit besonderer Berücksichtigung Preussens. 1893. 2.50.

Heft 6: Beiträge zur Theorie und Praxis des Buch- und Bibliothekswesens, herausgeg. von K. Dziatzko.

Heit I. 1894. 5.—.

Heft 7: Brambach, Wilh., Gregorianisch. Bibliographische Lösung der Streitfrage über den Ursprung des

gregorian. Gesanges. 1895. 1.20.

Heft 8: Beiträge zur Theorie und Praxis des Buch- und Bibliothekswesens , herausgeg. von K. Dziatzko.

Heft 2. 1895. . 6.-.

Heft 9: Jörge», P.. Die modernen Systeme von Büchergestellen mit verstellbaren Legeböden. 1895. 2,50.

lieft 10: Beitrage zur Kenntnis des Schrift-, Buch- und Bibliothekswesens, herausgeg. von K. Dziatzko.
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Heft II: Beiträge zur Kenntnis des Schrift , Buch- und Bibliothekswesens, herausgeg. von K. Dziatzko.

Heft 4. 1898. 7.50.

Heft 12: Kemke, Joh., Patricius Junius (Palrik Young). Mitteilungen aus seinem Briefwechsel. 1898. 9.—

.

Dziatzko, K , Was wissen wir von dem Leben und der Person Job. Gutenbergs. 1895. —.50.

Dziatzko, Kn Über Incunabelnkatalogisicrung. 1897. Mit 2 Typenfacs. 1.80.

Das Kriegsjahr 1809. Corpus Nummoriim Hungariae.

Nach älterer» und neueren Quellen

bearbeitet von Von Ladislaus Rethy,
August von Larisch,

j

Mitgl. d. Ungar. Akad. d. Wissensch.
Kgl. Sächs. Hofralh.

BrOCh* 3*
I Bd. I. Zeitalter der Könige aus dem Arpad-

Kützschenbroda. Ed. A. Trapp. hause.
- MT Heft I: 18 Tafeln.

Soeben erschien:
\

Münzen aus 1000—1307 (387 Abbildungen).

Bismarck als Redner. Budapest. Verlagsbureau

Eine Studie d. Ungar. Akademie d. Wiss.
von

(A. Tlrlnger).

Chr. Rogge, 1

Marlnestationspfarrer in Kiel.

2 Bog. brosch. M. 0,50.

Kiel. H. Eckardt. Verlagsbuchhandlung.I
Die Dichter ^ ^

der B efreiungskriege

Carl Clausens Hofbuchhandlung und die Lieder des deutsch-französischen Krises
früher

von
H. Loescher’s Hofbuchh. , e

in Turin.
|

J. Kmpfer.
Soeben erschienen:

|

O. Villa. 2. erweiterte Aufl.

La Psicologia contemporanea. Ei<*an* in m 2’ 5 °-

Gr 8

1

* Pr 14
Altenburg. Oskar Bonde’s Verlag.
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INHALT:
Theologie und Relfglontwistenichafl.

Mein hold, Jesaja und seine Zeit.

(Ord. Univ.-Prof. Dr. theol. Wilh.
Xowack. Strassburg.)

Berendts, Vcrhältniss der römischen
Kirche zu den Kleinasiotischcn vor
dein Nicänischcn Konzil. (Aord.

Univ.-Prof. Lic. Dr. Ed. Bralke.

Bonn.)

Lasso n. Zur Theorie des christlichen

Dogmas. (Pastor Dr. tHbol. Paul
Mehlhorn, Leipzig.)

Philosophie.

Ricckc, Prinzipien der Physik und
Kreis ihrer Anwendung. (Aord.

Univ.-Prof. Dr. Ludwig Zehnder,
Freiburg j. B.)

Opitz, Erkenntnisslehre. (Gvmn.-
Prof. Dr, Paul Gerber, Stargard i. P.)

Schrift., Buch- und BiDliolhektweaen.

Vcteris Tcstamcnti Propheta-
rum 1 nterpretatto istrocroatica sacc.

XVI, cd. Jagic. (Privatdoz. Dr.

Wenzel Vondrdk, Wien.)

Philologie und Litt#r*turg«»chlcMe.

Douttc, Bulletin bibliographique de
l’lstam maghribin. I. (Ord. Univ.-

Prof. Dr. Ignaz Goldziher, Buda- I

I pest.)

I Hava, S. J. t Arabic-Knglish- Dictio-

nary. (Prof, am Oriental. Seminar
Dr. Martin Hartmann. Berlin.)

American Journal of Archaeo-
logt’. II«* S. II, 6. III. 1. (Ord.

IJniv.-Prof. Geh. Reg.-Hath Dr. Ul- l

rieh v. Wilamowilz- Moellendorff',
|

Berlin.)

Schaeffer, Quacstioncs Platonicac.

(Obcrschulrath Rector Prof. Dr. M.
;

Wohlrab, Dresden.)

Fulgcntii V
r
. C. Opera ree. Helm.

|

(Gymn.-Director Dr. Julius Ziehen,

Frankfurt a. M.)

Sylter Lustspiele hgb. v. Siebs.

(Privatdoz. Dr. Heinrich Meyer.

Göttingen.)

;

Kluge and Lutz, English Etymology.

(Ord. Univ.-Prof. Dr. Henri Loge
man, Gent.)

Mansscn, Miscelänea de versifica- 1

ciön castellanc. (Dr. A. Keller, i

Murrhardt.)

Geschichte.

Quellen und Studien zur Ge-
schichte der Hexenprozesse.

(E. Pauls, Düsseldorf.)

Hirn, Kanzler Bienncr und sein Pro-
1

zess. (Ord. Univ.-Prof. Dr. E. We-
tuusky, Prag.)

Briefwechsel Friedrichs d. Gr. mit

Grumbkow u. Maupertuis hgb. v.

Koser. (Archivdirector u. Honorar*

Prof. Dr. W. Wiegand, Strassburg.)

Hubbard, Little Journcys to Ihe

Homes ofAmerican Statesmen. (Prof.

E. P. Evans, München.)

Geographie, Länder- lind Völkerkunde.

Hoursl, Sur le Niger et au pays

des Touaregs. (Ord. Univ. - Prof.

Dr. Oskar Lenz, Prag.)

Staat«- und Recht»wl«sensch#rten,

Lammasch, Grundriss des öster-

reichischen Strafrechts. (Ord. Univ.-

Prof. Geh. Justizrath Dr. Franz

v. Liszt, Halle.)

KuMtwIeiSfitchnft.

Neuwirth. Wandgemälde im Kreuz-

gange des Emausklostcrs in Prag.

(Ord. Univ.-Prof. Dr. Henry Thodc,

Heidelberg.)

Notizen und Nlttheilungen.

Gelehrte Gesellschaften und Personal-

Veränderungen , Inhalt neuerschie-

nener Zeitschriften, neu erschie-

nene und demnächst erscheinende

Schriften.

Theologie und Religionswissenschaft.

J. Meinhold, Jesaja und seine Zeit. Freibueg i. B.,

J. C. B. Mohr (Paul Sicbcck), 1818. 46 S. 8-, M. I.

Diese kleine Schrift verdankt ihre Entstehung
dem Bonner Ferienkursus im Herbst 1897

;
ihr

Zweck war, über den gegenwärtigen Stand der

Forschung zu unterrichten, was dem Vf. trefflieh

gelungen ist. Im ersten Theil zeichnet Meinhold
in klarer und die Hauptsachen erschöpfender
Weise die politische Lage der damaligen Zeit:

er versucht es, namentlich das durch die assyri-

schen Inschriften gewonnene Material seinen

Hörern vorzulegen und darzuthnn, wie durch

dieses die biblischen Nachrichten modifizirt bezw.

bestätigt werden. Die innere Lage, besonders

die Schäden auf sittlichem und religiösem Gebiete,

j

aber auch die im sozialen und staatlichen Leben

schildert er mit sorgsamer Verwendung nicht

nur der Reden des Jesaja, sondern auch seiner

beiden unmittclbaren|Vorgänger, des Arnos und

des Hosea. Im zweiten Haupttheil beschäftigt

sich M. mit der Wirksamkeit des Jesaja und

legt dar, dass seine Aufgabe wesentlich die

Predigt des Vernichtungsgerichts war, in dem

sich die Majestät Jahves offenbarte, ja er soll

seihst am Gericht mitwirken; zuletzt geht Gottes

Plan doch nicht auf volle Vernichtung, sondern
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auf einen Neubau. In welcher Weise Jesaja

diese Aufgabe in den verschiedenen Perioden

seiner Wirksamkeit erfüllt hat, zeigt der letzte

Theil des Vortrags. Neben einer umfassenden

Berücksichtigung der gesammten Litteratur der

beiden letzten Jahrzehnte zeichnet die Arbeit

sieb durch Besonnenheit und Selbständigkeit des

Unheils aus und lässt auf eine Förderung unserer

Erkcnntniss dieses für die Religionsgeschichte

Israels so wichtigen Propheten durch M.s in

Aussicht stehende grössere Arbeit über Jc9aja

hoffen.

Strassburg i. E. W. Nowack.

A. Berendts, Das Verhältnis der römischen

Kirche zu den Kleinasiatischcn vor dem Nicäni-

schcn Konzil. (Studien zur Geschichte der Theo-

logie u. Kirche- Hgb. von N. Bonwetsch u. R.

Sccbcrg. 1. Bd. 3. Heft.} Leipzig, A. Deichert

(G. Böhme), 1898. 26 S. 8°. M. 0,60.

Firmilian von Cäsarea sagt einmal: cos autem

(jus Raume sunt, non ca in omnibus observare,

quac sint ab origine tradita , et fruslra aposlolo-

rum audoritatem praelendcre. Die Antrittsvor-

lesung, mit welcher der schon, durch seine Stu-

dien über die Zacharias-Apokryphen vortheilhaft

bekannt gewordene Mag. theol. A. Berendts seine

Thätigkcit als ctatsmässiger Docent an der Uni-

versität in Dorpat begonnen hat, bildet eine

lehrreiche Illustration zu diesem Wort des alten

Kirchenvaters. Schon A. Ritschl, A. Harnack,
F. Kattenbusch u. a. haben den Blick der For-
scher auf die Differenzen der Anschauung vom
Christenthum in der ältesten Kirche des Ostens
und derjenigen des Westens gelenkt und darauf
hingewiesen, dass die Trennung der griechi-

schen Kirche von der römischen nicht erst in

der byzantinischen Periode beginne, sondern dass
die Wurzeln dieser geschichtlich so bedeutsamen
Kirchenspaltung bis in das vornicanische, ja so-
gar bis in das apostolische Zeitalter zurück-
reichen. Ihren Winken folgend, zeigt nun unser Vf.,

dass der entscheidende Grund der Entfremdung
nicht auf dem Gebiet des Dogmas oder des
kirchlichen Lebens, sondern auf dem der Ver-
fassung gelegen hat und gleichbedeutend ist mit
der verschiedenen Antwort, welche beide Kir-
chengruppen auf die Frage gaben, wer in der
Kirche herrschen solle. Schon im 1. Clemens-
brief und in den Ignatianen, welche beide der
V f. nicht am Schluss, sondern am Anfang seiner
Darlegung hätte behandetn sollen, kündigt sich
dieser Unterschied an. Besonders bezeichnend
aber sind in dieser Beziehung der sogenannte
Osterstreit und der Streit um die Ketzertaufe,
in welchem die von ihren Bischöfen geführte rö-
mische Kirche mit der Vorkämpferin für die
Eigenart des kirchlichen Orients, mit der klein-
asiatischen Kirche, im 2. und 3. Jh. feindlich zu-
sammengestossen ist. Der Vf. schildert ausführ-

lich und überzeugend, wie der Osterstreit nicht

auf das Osterfastcn, auch nicht bloss auf den

Ostertermin, und wie auch der andere Zwist

sich nicht bloss auf Einzelfragen disziplinarischer

oder gottesdienstlicher Natur bezog, sondern

beide Male die Anmaassung der römischen Kirche,

Herrin und Wächterin der Gesammtkirche zu

sein und ihr den Glauben und die Sitte vorzu-

schreiben, an der Entzweiung Schuld war. Die

Entstehung des Selbstgefühls der römischen Kirche

und ihres Strcbens nach Schöpfung feststehender,

äusserer Autoritäten führt der Vf. ausser auf

die bekannten Gründe, auch gerade auf die

Thatsache zurück, dass sie keine Stiftung eines

Apostels war.

Bonn. Ed, Bratke.

Georg Lasson, Zur Theorie des christlichen

Dogmas. Berlin, R. Gaortncr (Hermann Heyfelder),

1897. IV u. 122 S. 8°. M. 2,80.

Die Schrift Lassons erscheint als selbständig

vorausgeschickte erste Hälfte einer „Einleitung

in die Dogmatik“. Schon im Vorwort bekennt

sich der Vf. zu zwei Ueberzcugungen: 1) dass

das christliche Dogma eine unverwüstliche Lebens-

kraft und einen unüberwindlichen Wahrheitsgehalt

besitzt, und 2) dass innerhalb dieses, wie jedes,

Gebietes wissenschaftlicher Thätigkeit das wissen-

schaftliche Denken die unbeschränkte Allein-

herrschaft zu beanspruchen hat.

Einer Einleitung, die m. E. in den Zusammen-

hang des ersten Kapitels hätte aufgenommen

werden können, folgen die drei Kapitel: 1) Das

geschichtliche Verhältniss von Wissenschaft und

Dogma; 2) Die christliche Wahrheit und das

Dogma; 3) Der Begriff des Dogmas. Mit der

Feststellung dieses Begriffes wäre doch wohl

anzufangen gewesen. In der Thal finden sich

auch schon vor dem 3. Kapitel definirende Sätze

und Appositionen. Das Dogma wird als das

objektiv fcstgcstellte vernünftige System klar

formulirter (christlicher) Lehrsätze bezeichnet

(S. 74), sein Zweck in der Sicherstellung, Er-

weckung und Ausbreitung des Glaubens gefunden

(S. 54), somit als ein praktischer bestimmt (vgl-

3. Kap., 2. Abschnitt). Im Anfang des 3. Kapitels

wird noch das wesentliche Merkmal hinzugefügt,

dass die Glaubenslehre erst durch ausdrückliche

Sanktion der Glaubensgemeinschaft zum Dogma

wird.

Trotzdem haftet dem Begriff, den L. vom

Dogma hat, eine Unklarheit an. Er sagt S. 92:

„Da aber eine Mehrzahl von Symbolen in an-

erkannter Geltung stebt, deren jedes für eine

oder die andere Seite der christlichen Wahrheit

von maassgebender Bedeutung ist, so ist das

Dogma vielmehr das Lehrganze, das aus der

Vereinigung dieser Symbole sich ergiebt. Das

Dogma als Ganzes lässt sich demnach keineswegs

einfach als fertiger Gegenstand für die Vorstellung
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aufzeigen; cs ist „die innere Einheit“ der

einzelnen Dogmen. Damit macht er aus der

Noth eine Tugend. Das Dogma als Collectivum

enthält ja freilich Widersprüche in sich, die wider-

sprechenden Elemente verlangen aber alsDogmcn
dennoch Unterwerfung. Diese Erkenntniss enthält

für uns die Nöthigung, eine höhere Einheit als

das „Dogma“ für die christliche Gemeinschaft

zu suchen, nämlich eine möglichst knappe und

schlichte Fassung des christlichen Prinzips. L.

dagegen nennt die aus den wirklichen Dogmen
zu gewinnende Einheit wiederum das „Dogma“
und bindet den Geistlichen an diese nun ziemlich

unbestimmte Macht unter vielfacher entschiedener

Polemik gegen die liberale Theologie und jede

Kritik von ßestandthcilen des Dogmas in Predigt

und Katechese (S. 23 ff. 108 ff.). Weder die

Losung: ein neues Dogma! (Kaftan), noch die

andere: undogmatisebes Christenthum! (Dreycr)

lässt er gelten (S. 87f.); ja, selbst die Norm des

Schriftverständnisses hat die Predigt (gut katho-

lisch, möchte man sagen!) aus dem Dogma zu

entnehmen (S. 109). Was freilich als Dogma
anzuerkennen ist, das bleibt, wie gesagt, sehr

unbestimmt; denn weder „die Dogmengeschichte“,

noch „das lebendige Bewusstsein der Gemeinde“,

worauf wir S. 93 und 87 verwiesen werden,

sind wirklich fassbare und entschcidungsfähige

Instanzen. Man sollte doch erwarten, dass dem
wissenschaftlichen Denken, das gleich im Vorwort
so rundweg anerkannt wurde, auch in der Aus-

lührung eine grössere Herrschermacht zugestanden

würde, als thatsächlich geschieht.

Der Vf. ist ein entschiedener Gegner der

Ritschlschen Theologie, er will vollends nichts

von doppelter Wahrheit wissen (S. 38; 47 f.),

sondern verlangt eine mit aller sonstigen Erfahrung
irn Einklang stehende religiöse Ueberzeugung.

Geräth er aber nicht mit seiner Betonung des

Dogmas bei gleichfalls unumwundener Anerkennung
des wissenschaftlichen Denkens in die Gefahr, sich

mit einer doppelten Wahrheit abfinden zu müssen?
Klingt sein Schlusswort, wonach die Dogmatik den
Inhalt des Dogmas — nicht zu untersuchen und nach

vorausgegangener Kritik zu bearbeiten, sondern
einfach zu bewähren hat, nicht sehr scholastisch?

Und wenn es schon dem Liturgen schwer fällt,

sich damit zu trösten, dass er für die Einzelheiten

der gebrauchten dogmatischen Formeln nicht

„persönlich verantwortlich“ ist (S. 102), soll sich

nicht der Prediger und Katechet auch nach L.
für seine Acusserungen persönlich verantwortlich
fühlen?

So kann ich der geistvollen, im Einzelnen
an t einen und treffenden, auch sehr unbefangenen
Unheiles reichen, obschon von Wiederholungen
nicht freien Schrift, mit der sich L. „abseits
von dem breiten Strome der heutigen Theologie
»n allen seinen Verzweigungen“ zu stehen bewusst
ist (S. UI), in der Hauptsache nicht zustimmen.

Seine beiden Grundüberzeugungen haben Bieder-

mann und Pfleiderer, gegen die er S. 116 und

120 polemisirt, mit ihm gemein, aber sie haben

sie doch wohl in befriedigenderer Weise mit

einander zu verbinden gewusst.

Leipzig. P. Mehlhorn.

Philosophie.

Eduard Riecke, Die Prinzipien der Physik und

der Kreis ihrer Anwendung. Göttinger akademische

Festrede. Göttingen, Vandcnhoeck & Ruprecht, 1897.

40 S. gr. ft°. M. 0,30.

Galilei und Newton waren es insbesondere,

welche die wissenschaftliche Physik geschaffen,

die Prinzipien der Dynamik begründet haben.

Eine ebenbürtige Leistung neuerer Zeit ist die

Begründung des Prinzips von der Erhaltung der

Energie durch Mayer, Joule, Helmholtz. Das

Hauptverdienst Galileis liegt in der Schaffung

des Beschleunigungs- und des Trägheitsbegriffes,

auf welche er durch seine Fallversuche geführt

wurde. Besonders fruchtbar war aber Newton

in der Aufstellung seiner Prinzipien der Mechanik.

Etwas prinzipiell Neues ist in der Mechanik seit

Newton nicht geschaffen worden; nur fortgebaut

wurde seither auf dem von ihm gelegten Fundament.

Die aus diesem entwickelten Prinzipien der Er-

haltung der Energie und der kleinsten Wirkung

besitzen eine die ganze Physik umfassende Be-

deutung, sie führen in die Gebiete der Wärme,

der Elektrizität, des Magnetismus, der Strahlung

hinüber. Der Vf. bezeichnet als eine Aufgabe

der theoretischen Physik, dass sie zusammen-

hängende und widerspruchsfreie Bilder der Er-

scheinungen liefere. Doch sind nach seinen An-

schauungen solche Vorstellungen nicht ernst zu

nehmen; man darf vielmehr in ihnen nur eine

Art künstlicher Modelle sehen. Jener ersten Auf-

gabe stellt er eine zweite gegenüber, die An-

wendung der Methode der Energetik, welche

das von Helmholtz vielfach angewandte Prinzip

der kleinsten Wirkung als Werkzeug benutzt.

Die letztere Methode eignet sich besser zur Dar-

stellung der gesicherten Resultate, die Methode

der mechanischen Bilder bewährt die grössere

heuristische Kraft. Durch Anwendungen auf

Probleme aus verschiedenen Gebieten der Physik,

Chemie, Maschinenlehre, auf Probleme der pflanz-

lichen Organismen (Quellung, Protoplasmaströmung,

Saftsteigen), der thierischen Organismen (Mecha-

nik der menschlichen Gehwerkzeuge, Muskel-

spannungen) erprobt Riecke die Kraft dieser

Hilfsmittel, der Prinzipien der Physik. Zwei

Anmerkungen enthalten das Prinzip der kleinsten

Wirkung in verschiedenen mathematischen Fassun-

gen, ausserdem ein einfaches mechanisches Bild

für die Wärme (Kreisel).

Aus den vorzüglichen Entwickelungen des

Vf.s geht doch hervor, dass diejenigen Forscher,
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welche die mechanischen Vorstellungen zurück-

drängen, alle Ergebnisse derselben in das Gebiet

der „Bilder- verweisen möchten, dennoch selber

immer wieder solche Vorstellungen herbeiziehen

müssen, um zum besseren Verständnis der wirk-

lichen Erscheinungen der Natur zu gelangen, um
neue Ausblicke zu gewinnen. Dass Letzteres

zugestandenermaassen besser mit mechanischen

Vorstellungen als mit der Methode der Ener-
getik gelingt, welche uns gleichsam nur „ide-

ale“, in der Wirklichkeit niemals genau wahr-

nehmbare Ergebnisse bietet, spricht eine beredte

Sprache

!

Freiburg i. B. L. Zehn der.

H. G. Opitz, Grundriss einer Seinswissenschaft.
I. Bd.: Erschein u ngslehrc. 1. Abth.: Erkennt-
n iss lehre. Leipzig, Hermann Hucke, 1897.
XXVI u. 315 S. 8°. M. 7.

Der Vf. wirft nicht mit Unrecht dem be-

stehenden Philosophicbctriebe Zersplitterung vor,

weshalb er einen Grund legen will, von dem
aus alle an der Philosophie Arbeitenden gemein-
same. Ziele verfolgen können. Dass es zu dem
Ende besser wäre, geschichtlich und kritisch

das bisher sicher Erreichte zusammenzufassen,
statt wieder nur sogleich ein eigenes System
vorzutragen, kann kaum fraglich sein. Vor Allem
fördert es nicht die Vereinigung der Betheiligten,

wenn das Einzige, worin gewiss die meisten
übcrcinstimmen, nämlich der Name Philosophie,
beseitigt und durch den sicher nicht weniger
vieldeutigen Namen Seinswissenschaft ersetzt
wird. Sic soll zum Gegenstände die innere
Erscheinung unseres Ich haben. Ob damit nicht
zu wenig gesagt sei, mag dahingestellt bleiben,
da der Vf. erst nur ein Bruchstück, die Erkcnnt-
nisslehre, darbietet.

Zum Ausgangspunkte wird eine Auffassung
gewählt, die angeblich das Ergcbniss der ge-
lammten Erkenntnissthätigkeit der verflossenen
Jahrtausende ist. Es heisst, die Welt der Dinge
sei ohne Anfang und Ende und in sich abge-
schlossen, ohne losgelöst denkbare 1 heile und
irn kleinsten Bruchstück das Ganze. Hierin
sind völlig unkritisch Anschauung und begriffliche
Zerlegung, der Uncndlichkcits- und der Endlich-
keitsbegriff, subjektiv dichterische Antriebe und
objektiv verstandesmässige Wendungen mitein-
ander vermischt. Es ist wahrlich nicht zu
wünschen, dass sich die Philosophen auf eine
solche erkenntnisskritische Grundlage hin ver-
einigen.

Wirkliches entspricht, betrachtet werden, kann
nicht wunderbar erscheinen; womit auch die Be-
hauptung, die Mathematik sei keiue auf Reales
bezügliche Wissenschaft, sondern nur eine geistige
Gymnastik, zusammenhängt. Dazu steht es dann

in einem sonderbar anmuthenden, doch im Ein-

klang mit jener Grundlage befindlichen Gegen-

sätze, dass, wenn man alle Qualitäten wegdenkt,

noch eine Sache an sich übrig bleibe, der eine

Qualität, die Undurchdringlichkeit, zukomme, und

die ihr Dasein am Tastsinn verrathe.

Vielleicht liegt der Kern dieser unzureichen-

den Auffassungen in der Vorstellung, die sich

der Vf. von dem Zusammenhänge zwischen Ur-

sache und Wirkung macht, der darauf beruhe,

dass die frühere Erscheinung in Folge einer

ihrem Träger innewohnenden Kraft die spätere

Erscheinung hervorbringe. Da der Vf. sich des

psychologischen und animistischen Ursprunges

dieser Vorstellung bewusst ist, hätte er sich vor

ihr hüten sollen; und da er die mechanische

Kraft mit einschliesst, hätte er an ihr, wenigstens

in ihren neueren Bestimmungen, lernen können,

dass, wo man zur Veranschaulichung den Kraft-

begriff verdinglicht, dies immer nur in der Form

eines Bildes, eines Gleichnisses geschieht.

Die Haupteintheilung des Stoffes, wonach

zunächst von Vorstellungscrrcgungen in der Ge-

bundenheit, dann von Vorstellungserregungen in

der Freiheit gehandelt wird, kann allenfalls

gelten, obgleich sie durch die Sache selbst nicht

gefordert wird. Aber in der Eintheilung der

Naturwissenschaften geht der Vf. ganz fehl. Er

weiss z. B. nichts von der universellen Stellung

der allgemeinen Physik und Chemie. Wohlthueml

von Anfang bis Ende wirkt an dem Buche die

einfache, natürliche Vortragsweise, die sogar

durch die oft überflüssige Breite der Erörterun-

gen nicht beeinträchtigt wird.

Stargard i. P. Paul Gerber.

Schrift-, Buch- und Bibliothekswesen.

Veteris Testamenti Prophetarum Interpretatio

istrocroatica saeculi XVI. Adiuvantc acadcmiac

littcrarum caesarcae Vindobonensis liberalitate cd.

V. Jagic. Wien, A. Holzhausen; Berlin, Weid-

mann, 1897. VII u. 316 S. 8°. M. 10.

Die Reformation in Deutschland übte auch

auf das geistige Leben der Slavcn einen mäch-

tigen Einfluss aus. Da die wirksamste und beste

Waffe dieser grossen Bewegung — das Buch

war, so brachte sie speziell unter den Südslavcn,

den Slovencn und Kroaten eine Reihe von

Büchern in ihrer eigenen Sprache. Bekanntlich

war die Seele dieser Vermittlung Job. Ungnad,

welcher sich als Bekenner der neuen Lehre

nach Deutschland flüchtete und in Urach eine

Druckerei für slavischc Bücher errichtete. So

wurden hier um die Mitte und in der zweiten

Hälfte des 16. Jh.s Katechismen, Bibcltextc und

liturgische Bücher in slovcnischcr und kroatischer

Sprache mit glagolitischen, cyrillischen und lateini-

schen Lettern gedruckt. Auf diese Drucke machte

vor allem aufmerksam Chr. Er. Schnurr er: Sla-
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vischcr Bücherdruck in Württemberg im 16. Jh.

Tübingen 1799. Vgl. auch Iv. Kostreneii':
Urkundliche Beiträge zur Geschichte der pro-
testantischen Litteratur der Südslaven in d. J.
1559— 1565. Wien 1874. Aber wie die vor-
liegende Ausgabe Jagics zeigt, sind noch nicht

alle slaviscben Drucke ermittelt, die damals in

Urach (Tübingen) entstanden.

Unter den Werken, deren Druck im
J. 1564

zu Georgi als erst bevorstehend in einem Ver-
zeichnisse angekündigt wird, werden auch „alle

Propheten, ehe man mit der ganzen Bibel auf-

korambt“ genannt, und Schnurrcr berichtet (S. 71),

dass sich bei Ungnads Abreise aus Urach nach
Böhmen (Scpt. 1564) neben anderem eine Probe
von den Propheten, sowohl mit glagolitischer

als mit lateinischer Schrift, jede Sorte zu 50
Exemplaren, unter der Presse befand. Do-
brovsky, der in Deutschland, Dänemark,
Schweden und Russland überall nach diesen

protestantischen Drucken fahndete und in der
That auch andere derartige Bücher sah, die bis

dahin unbekannt waren, konnte nirgends diese

Propheten ausfindig machen. Daher bemerkte
er darüber im Slavin (1808) S. 135: „Wer
kennt irgendwo ein Exemplar davon? Ich bitte

um Belehrung.“ Erst in letzter Zeit hat sich

ein Exemplar dieser Propheten mit lateinischen

Buchstaben in der Bibliothek des Stiftes Schlägl
in Öberösterrcich gefunden; dessen Text hat nun

Jagic wegen seiner Wichtigkeit mit Unterstützung
der Wiener Akademie der Wissenschaften her-

ausgegeben. Da das Titelblatt des gefundenen
Exemplars fehlt, so musste erst bewiesen werden,
dass es wirklich jener Druck sei. Diesen Beweis
hat

J. im Anzeiger der Kaiser). Akad. d. Wiss.,

pbil.-hist. Kl. XXXVI, Jbg. 1896 Nr. V— VII
S. 16— 29 erbracht. Es wäre wünschcnswcrth,
dass der Inhalt dieser Abhandlung, die auch eine

detaillirtc Beschreibung des Druckes enthält, und
in der auch sein Verhältniss zu den andern gleich-

artigen Drucken besprochen wird, dieser Ausgabe
beigeschlossen worden wäre (vgl. auch Arch. f.

slav. Phil. XVIII S. 318— 320). Vielleicht wäre
auch angezeigt, das Facsimilc wenigstens eines

Blattes (insbesondere eines solchen mit einer
Illustration) beizufügen, damit auch ähnliche
Drucke, falls sich noch welche finden, was ja

immerhin möglich ist, leichter verglichen werden
könnten. Wir können hier nur die Bitte J.s
wiederholen, die er an die Vorstände verschie-
dener Universitäts-, Studien-, Stadt-, Stift- und
Klosterbibliotheken richtet, sie möchten auf derlei

Druckwerke gelegentlich achten und ihn im ge-
gebenen Falle gütigst davon in Kenntniss setzen.
Durch den Wiederabdruck dieses Buches, das
vorläufig nur in einem Exemplar vorhanden ist,

wird nun die weitere Forschung nach ähnlichen

Druckwerken gewiss in erwünschter Weise
angeregt werden. Hinsichtlich seiner Sprache,

die nun auch näher studirt werden kann, ist zu

bemerken, dass sie den istrisch-kroatischen Dialekt
verrät!». Die Uebersctzung selbst ist nach Luthers
deutschem Texte zu Stande gebracht; mitunter

begegnet man in ihr infolge dessen auch manchen
Germanismen. Der Druck und die äussere Aus-
stattung dieser Reproduktion lassen nichts zu

wünschen übrig, wie wir es ja bei der bewährten
Firma Adolf Holzhausen auch nicht anders er-

warten.

Wien. W. Vondräk.

Philologie und Litteraturgesch ichte.

Edmond Doutte, Bulletin bibliographique de
T Islam maghribin. (Kxtrait du Bulletin de la

Societe de Geographie d'Oran, fase. LXXIX Jnnvier

ä Mars 1899.) I: 1897— 1 «r semestre 1898. Oran,
Druck von L. Fouque, 1899. 100 S. 8°.

Wir übertreiben wohl nicht, wenn wir sagen,

dass die Leistungen der in den wissenschaftlichen

Arbeitsstätten der nordafrikanischen Kolonie Frank-
reichs wirkenden Orientalisten nur in sehr mangel-

haftem Maasse in den Gesichtskreis ihrer euro-

päischen Fachgenossen gelangen. Besser als um
die den Islam angehenden Beiträge steht es aller-

dings um die europäische Publizität der archäo-
logischen Arbeiten in Algier und Tunis. Die erste-

ren aber bleiben, soweit dies aus der Litteratur

wahrnehmbar ist, auf einen kleinen Kreis unmittel-

bar Betheiligter beschränkt. Mehr noch als von
den selbständigen Publikationen gilt dies vom
Inhalt der in Nordafrika erscheinenden Zeit-
schriften, von denen besonders die Revue
africaine, das Bulletin de la Corrcspondance

africaine, L’Algerie nouvelle, die Revue algerienne

und die Schriften der geographischen Gesell-

schaften von Algier und Oran manchen wichtigen

Beitrag zur Kenntniss der Geschichte, der Litte-

ratur und der Bildungsverhältnissc des nordafrika-

nischen Islams bieten. In Bezug auf die speziellen

sprachwissenschaftlichen Interessen scheint dieser

Mangel für die diesseitige Gelehrtenwelt weniger

empfindlich zu sein. Ist ja der Vf. gegenwärtiger

Schrift (S. 63) zu dem Geständniss veranlasst: „11

est bien mortifiant pour notre ainour-propre que la

plupart des travaux reellemcnt scientifiques parus

sur les dialectes arabes de 1‘Afrique Mineure

soient Toeuvre des savants allemands“. Wohl

aber entgehen dem Fachmann durch die Un-

zugänglichkeit jener Litteratur sehr sebätzens-

werthe Materialien der Islamkunde auf einem

Gebiete, dessen Kenntniss manchen wichtigen

Gesichtspunkt für die historische Betrachtung der

muhammedanischen Institutionen in ihrer Ab-

hängigkeit von den obwaltenden ethnischen Be-

dingungen eröffnen kann. Es ist dies jetzt um-

somehr zu bedauern, als in neuerer Zeit, besonders

durch den Einfluß führender Gelehrten von der

Bedeutung und wissenschaftlichen Krall eines
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Rene Basset, wie auch die Schrift Douttes

zeigt, eine wirkliche Wcrtberböhung in den

Leistungen der afrikanischen Schute wahrzu-

nehmen ist. — Herr D., Professor in Tlemcen,

hat nun die dankenswerthe Aufgabe übernommen,
in der im Titel genannten Schrift regelmässige

Jahresberichte über die den Islam betreffenden

Publikationen in der nordafrikanischen Litteratur

zu bieten und zwar nicht bloss bibliographi-
sche Nachrichten (wofür ja in der Oriental.

Bibliographie von Schermann gesorgt ist),

sondern eine kritisch würdigende Rechenschaft

über die in seinen Kreis gehörenden Leistungen.

Das vorliegende Bulletin erstreckt sich auf den
Zeitraum 1897 bis erste Hälfte 1898. Man darf

den Vf. dafür rühmen, dass er seine Aufgabe in

zweckmässiger Weise angefasst hat, indem er

die Arbeiten, die er zu registriren und 2u würdigen
unternimmt, in den Rahmen der allgemeinen
wissenschaftlichen Bewegung auf den betreffenden

Gebieten einfügt und dabei gehörige Vertrautheit

mit der europäischen, besonders auch der deutschen
Fachliteratur zeigt. Durch die Einordnung des
reichen Materials in 15 inhaltliche Gruppen hat

das Bulletin an Uebersichtlichkcit gewonnen; es
ist eine eher anregende als, wie man bei solchen
Schriften zu befürchten hätte, ermüdende Lektüre.
Sie ermöglicht uns die Kenntniss einer grossen
Fülle von litterarischen Thatsachen, die wir uns
gerne zu Nutze machen. Für den Hinweis auf
kulturhistorisch so wichtige Veröffentlichungen, wie
es die auf S. 61 charaktcrisirtc, in der Revue
africaine erschienene Bearbeitung des Nur al-
albäb vom Scheich Othmän ist, u. a. m., können
wir dem Vf. nur dankbar sein. Wir nehmen
gerne Kenntniss davon, dass Herr D. seine
Arbeit, mit der eine fühlbare Lücke ausgefüllt
wird, in regelmässigen Fortsetzungen von Jahr
zu Jahr fortzuführen gedenkt, und es freut uns,
die Aufmerksamkeit der Fachgenossen auf das
nützliche Unternehmen lenken zu können.

Budapest. Ignaz Goldziher.

J- G. Hava, S. J., Arabic-English Dictionary
for the use of students. Bevrut, Catholic Press,
1899. XIV u. 909 S. 8 P

.

Aus dem „Cucbe“ von 1862 entwickelte
sich der vortreffliche „Belot“ (4. ed. 1896,
12 u. 1001 S.). Der englische Abklatsch davon
ist das Buch Hava’s. Weiter ausgeführt ist hier
die Liste der Fremdwörter S. 899—908, in
der freilich manches Wunderliche unterläuft
(chttri soll := Ujwoc sein; es wird beim x«*psi«oxono{
des alten Seetzcn bleiben). Schade, dass auch
hier die Voranstellung der vv. med. gern, be-
hebt ist (z. B. frr vor fr usw.), zu der nicht
der geringste Grund vorliegt. Linen Fortschritt
zeigt H. durch grössere Sorgfalt in botanischen
und zoologischen Dingen, sofern hier Lücken

^ausgc Gilt sind, Allgemeines spezialisirt ist. So

900

hat er das bet Belot fehlende und doch uner-

lässliche (s. z. B. das in demselben Verlage er-

schienene magdnl aVadab I 138) qäqum\ so

giebt er für qjqulta „salsola fruticosa, saltwort“

gegen Belots „Sorte de plante alcaline“. Die

Herstellung dieser reichhaltigen, sorgfältig ge-

arbeiteten und billigen Wörterbücher ist ein hohes

Verdienst der Beiruter Missionare. Wir bitten

dringend, dass sie recht bald den arabisch -

deutschen Bruder folgen lassen. Natürlich

wäre uns ein arabisch - deutscher „Thesaurus“,

ja selbst nur ein „Georges“ mit reichlichem

Zitatenwerk lieber, aber bis das wird, hat’s

gute Weile, und wir wollen nicht das Bessere

den Feind des Guten sein lassen.

Charlottenburg. Martin Hartmann.

American Journal of Archaeology. Sccond

Serie«. VoL II (1898) Nr. 6. Vol 111 (1899) Nr. 1.

Norwood Mass., 1899. S. 465 + 1— 146 und S. I-
53 + 1 — 158 8°.

Das Schlussheft des Bandes 1898 enthält

nur Bibliographie, Auszüge und Geschäftsbe-

richte. Hervorgehoben sei ein lebhafter Appell

an die Generosität der Amerikaner, damit die

Mittel zur Fortführung der korinthischen Aus-

grabungen nicht versagen: ivill they be less gene-

rous than the German Kaiser? Dem kann man

nur auf das Wärmste Erfolg w ünschen. Ausser-

dem berichtet der vorjährige Direktor der römi-

schen Schule CI. Smith, dass er die Sueton-

handschriftcn selbst oder durch jüngere Mitglie-

der der Schule hat untersuchen lassen. Auch das

ist ein richtig gewähltes Arbeitsfeld, und man

wird dringend wünschen, dass das Werk nicht

unfertig bleibe.

Auch in dem ersten Hefte von 1899 ist

viel Raum mit Referaten gefüllt. Der umfang-

reichste Aufsatz von W. H. Ward behandelt

die Darstellung von Gottheiten auf sog. hittiti-

schen Zylindern und will zeigen, dass zwei Erd-

göttcr verehrt wurden, Tishub und Ishara, iden-

tifizirt mit Baal und Astartc. Hübsch ist eine

w'ohlcrhaltene attische Pachturkunde aus den

ersten Monaten des Jahres 306, betreffend ein

Grundstück, das den Orgeonen des Heros

„Egretes“, des Weckers (vgl. ’Effptioc, tipps^X0*»

Kuvffttpos) gehörte. Der Stein ist verbaut an

der Südostecke des Tbcseiongartens gefunden,

schwerlich weit verschleppt. Die Orgeonen be-

dingen sich für das Fest ihres Heros irn Boedro*

mion die Oeffhung des Hauses, wo das Heilig-

thum des Heros (d. h. sein Grab) war, und die

Benutzung eines Zimmers, Kochplatzes und Tische

und Bänke für zwei Triklinien aus. Es waren

ihrer also nicht viele, vermuthlich die Unterab-

thcilung einer Pbratrie. Wichtig ist die von

dem Hgb. verkannte Bestimmung, dass eine etwa

ausgeschriebene elo-pop« nicht der Pächter, son-

dern der Besitzer zu tragen hat, aito wo
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d. h. von dem eingeschätzten Werth des Besitz-

thums. Das beweist die so wie so allein zu-

lässige Bedeutung des rijitjpa von Neuem. Der
Stein hat vor dieser Inschrift eine andere ge-

tragen. Der Hgh. E. Dana Lord sehliesst

mit Recht, dass es der Vertrag mit dem frühe-

ren Pächter war (vgl. Z. 41). Die Sprache
und Schrift ist ziemlich plebejisch, was das Inter-

esse erhöht. Der Kommentar erläutert alles im

Ganzen zutreffend, doch musste Z. 10 die Emen-
dation von Wilhelm gebilligt werden, die ein an

den Stil Gewöhnter beim Lesen machen muss.

Westend. U. v. Wilamowitz-Moellendorf.

Alphonsus SchaefTer, Quaestiones Platonicae.

Strnssburg. Inaug.-Dissert. Leipzig, Buchh. G. Kock,

1898. 71 S. 8°. M. 2.

Diese aus der Schule Bruno Keils in Strass-

burg hervorgegangene und ihm gewidmete Arbeit

nimmt die Frage nach dem Werthe der Plato-

handschriften wieder auf und gelangt durch An-

wendung neuer Gesichtspunkte und einer vor-

sichtigen Methode zu Ergebnissen, die für die

Behandlung des Textes von grösster Wichtigkeit

sind. Den Ausgangspunkt bilden die testimonia.

Da cs unthunlich, wohl auch unnöthig war, alle

zu berücksichtigen, beschränkt sich der Vf. auf

Alexander von Aphrodisias, Jamblichus, Syrianus,

Proclus, Symplicius, Olympiodorus, also Schrift-

steller, bei denen die beste Ueberlicfcrung des

Platotcxtcs vorausgesetzt werden kann. Er
sammelte zunächst alle in Betracht kommenden
Stellen aus ihnen und stellte sie nach Dialogen

geordnet zusammen. Dieses Material bildet die

Grundlage für seine Untersuchung.

Mit dessen Hilfe weist der Vf. nach, dass

sich bei den genannten Schriftstellern ebensowohl

Lesarten der ersten, durch und A vertretenen

Handscbriftcnklasse vorfinden wie der zweiten

durch t und S vertretenen. Daraus ergiebt sich,

I. dass die zweite Klasse nicht erst im byzan-

tinischen Zeitalter entstanden sein kann, sondern

so alt ist wie die erste, 2. dass bis ins 6. Jb.

zwei Handschriftenklasscn überhaupt noch nicht

vorhanden waren, dass es also bis dahin nur

einen Archetypus gab. Zu demselben Ergebniss

führt auch die Berücksichtigung der von Priscian

zitirten Steilen und der in Aegypten aufgefunde-

nen Fragmente.

Wenn nun auch manche Lesarten der testi-

monia auf die Schriftsteller, die sie beibringen,

zurückzuführen sein werden, .so ist es doch un-

möglich, das mit allen zu thun. Abgesehen
davon, dass dann die Entstehung mancher Vari-

ante ganz unverständlich wäre, spricht gegen
diese Annahme die grosse Zahl von Lesarten,

die von verschiedenen Schriftstellern überein-

stimmend überliefert sind.

Gab es sonach mindestens bis zum 6. Jh.

nur eine Quelle der Ueberlieferung des Plato-

textes, so fragt sich, wie die Entstehung der

nun doch vorhandenen Zweitheilung zu erklären

ist. Der Vf. vermuthet sehr ansprechend, dass

auf handschriftlicher Grundlage Gelehrte eineii

Text hergestellt hätten, der sich infolge seines

einheitlichen Charakters Ansebn und Geltung ver-

schaffte. Das sei der Text der ersten Hand-
schriftenfamilie. Dagegen gehe die zweite Fa-

milie auf Handschriften zurück, die natürlich

neben denen der ersten Klasse noch fortbestan-

den. Infolge dessen sei diese weniger subjek-

tiven Einflüssen ausgesetzt gewesen, könne also

um so mehr echt Platonisches bewahrt haben.

Dass sich bei einer auf so weitsebiebtigem

Materiale beruhenden Untersuchung an mancherlei

Einzelheiten Zweifel anknüpfen Hessen, ist wohl

natürlich, aber ihre wesentlichen Ergebnisse wer-

den schwer zu erschüttern sein. Sic sei also

der Beachtung aller Fachgenossen dringend

empfohlen. Einen Vorgänger hat SchaefTer übri-

gens gehabt; er scheint ihn nicht gekannt zu

haben. C. Roos hat in den dissertationes Ha-

lenscs VI (1886) S. 49— 69 die Zitate des Euse-

bius und Theodoretus mit den handschriftlichen

Lesarten verglichen. Seine Ergebnisse stehen

mit den von Sch. gefundenen nicht in Wider-

spruch.

Dresden. M. Wohlrab.

Fabii Planciadis Fulgentii V. C. Opera.
Acccdunt Fabii Claudii üordiani Fulgentii V.

C. De actatibus raundi et hominis et S. Fulgentii

Episcopi super Thebniden. Kecensuit Rudolfus
Helm. Leipzig, B. G. Teubner, 1898. XVI u. 216

S. 8*. M. 4.

Das vorliegende Buch zusammen mit den es

begleitenden Aufsätzen Helms im Rheinischen

Museum und im Philologus bildet eine sehr werth-

volle Bereicherung unserer philologischen Littc-

ratur, zunächst in littcrarhistorischer Hinsicht: in

schärfer umrissenen Zügen, als es bisher der

Fall war, erscheint vor uns das Bild eines jener

spätafrikanischen Littcratcn, die, von weltlichem

Leben und profaner Schriftstellerei ausgehend,

in geistlichem Amte und mit kirchlich -religiösen

Schriften enden; in leidlich greifbarer Gestalt

lässt sich der Bischof von Ruspc dank H.s For-

schung nun der Gcsammtauffassung der afrikani-

schen Kulturverhältnisse um 500 cinfügen, die

durch die archäologische und philologische For-

schung der letzten Jahre so sehr viel klarer ge-

worden sind; der geistig noch recht unreife, im

Gebrauch der lateinischen Sprache noch sehr un-

gewandte Verfasser der Mythologie, der Vcrgil-

allegorie und der Weltgeschichte ist als dichten-

der Wunderknabc ein Gegenstück zu dem Qu.

Sulpicius Maximus, dessen Grabstein auf dem

Kapitol steht, dann hat er aus Kollegicnheften,

aus den Werken von Dichtern wie Dracontius

und Publicisten wric Orosius die nöthige sachliche

und sprachliche Weisheit geschöpft, um — nicht
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ohne zahllose Missverständnisse — durch eine

rasche Folge von Schriften Ansehen und wohl

auch Geld zu gewinnen. Mit Fug und Recht

inag der spätere Bischof und Kirchenschriftsteller

diese Jugendsünden verläugnet haben, und die

Nachwelt hat ihm lange den Gefallen gethan,

seine Person von der des jugendlichen Mytho-
graphen und — 'Schwindlers

1 würde man vor

20 Jahren gesagt haben, H. setzt richtiger ein

'Leichtsinns’ dafür ein — zu trennen.

Fulgentius in seiner ersten Erscheinungsform

bildet den Inhalt des vorliegenden Bändchens,

und mit dem behaglichen Gefühl der gewonnenen
Sicherheit, das den Uebergang des Reisenden
aus der Wildniss in kartographisch feststellbare

Gegenden zu begleiten pflegt, greift der Be-

nutzer der Munkerschen Ausgabe zu diesem

neuen Thcile der trefflichen Teubnerschen Biblio-

thek; systematisch collationirte und nach treffen-

den Gesichtspunkten klassierte Handschriften

bilden die Grundlage eines Textes, der in seiner

sprachlichen Form, freigehaltcn von den puristi-

schen Schlimnibesserungcn der geringeren Hand-
schriften, gewiss, wenigstens der Hauptsache
nach, der Originalfassung des Fulgentius ent-

spricht und rücksichtslos auch die Thorheiten
zuin Ausdruck bringt, die dem jugendlichen Scri-

benten namentlich bei der Auffassung und Wieder-
gabe griechischer Namen so zahlreich begegnet
sind; die Textbchandlung des Fulgentius ist damit
auf den Standpunkt gekommen, zu dem sich auch
in den analogen Fällen der Tcxtbehandlung für

Gregor von Tours, Jordanes und Frcdcgar die

Forschung langsam erhoben hat; im Einzelfall

mag freilich bei der Frage nach dem Antheil des
Schriftstellers oder des Abschreibers an der
I cxtgestaltung die Entscheidung unsicher sein

;

cs gilt hier, etwas abgeändert, das Wort, mit
dem Valentin Rose eine etwas andersartige Sach-
lage für seinen Anthimus bezeichnet hat: in re-
censendi negotio difjiciilimitm et nunc est fuilque
olim eritque in posierum quontodo inler nativam
auctoris barbariem forluilarnque scriptorum et

adiectam recte dignoscalur; die nativa barbaries
hat auch Fulgentius reichlich aufzuweisen, die
Kopisten aber stellen in unserem Falle mehr das
Streben nach dem Klassisch -Regelrechten im
Sprachgebrauche dar. Jedenfalls kommt der
neuen Fulgentiusausgabe auch ein hohes sprach-
geschichtliches Interesse zu.

Unter dem Text giebt H., ausser der adno-
tatio critica, in der neben dem Hgb. selbst
Plasberg u. A. mit schönen Textverbesserungcn
vertreten sind, ein Verzeichnis der Zitate, sowie— tür das mythologische Buch — der Parallel-
stellen aus den vatikanischen Mythographen; ich
benutze die Gelegenheit, für einen etwaigen
Herausgeber dieser letzteren hier nebenbei an-
zumerken, dass der Budapestcr Codex mit den

abein des Gabriel Concorregio, den Eugen Abel

s. Z. seinem Inhalt nach bekannt gemacht hat,

nichts anderes giebt als eine offenbar schon dem
Mittelalter angchörcndc Zusammcnschweissung

von Stücken der vatikanischen Mythographen mit

einem Kapitel aus Isidor; die ganze mythologi-

sche Weisheit, die diese spätlateinischc Mytbo-

graphic auskramt, auf ihre Quellen zurückzu-

führen, ist eine Aufgabe, zu der auch H.s Aus-

gabe hoffentlich neue Anregung geben wird.

In einem 20 Seiten umfassenden Index ser-

monis am Ende des Buches ist in dankenswerther

Weise das Wesentlichste von des Fulgentius

Sprachgebrauch zusammengestellt; ein voran-

gehender Index nominum zeigt mit Recht die

Namen in der verderbten Gestalt, die ihnen

offenbar Fulgentius selbst gegeben bat; in dem

den Reigen eröffnenden Index auctorum hätte cs

sich vielleicht empfohlen, die allein auf der

Autorität de9 Fulgentius beruhenden Schrift*

stcllernamcn durch besonderen Druck kenntlich

zu machen.

Frankfurt a. M. Julius Ziehen.

Sylter Lustspiele. Mit Uebersetzung, Erläuterun-

gen und Wörterbuch hgb. von Theodor Siebs.

I. Erich Johannsens „Freier von Morsum*.
II. Erich Johannsens „ biebeswerbung auf

Sylt*. Greifswald, Julius Abel, 1898. 224 S. 8»

M. 3.

Mit diesem prächtigen, auch allerliebst aus-

gestatteten Büchlein hat der Hgb. den Germa-

nisten eine freudige Ueberraschung bereitet, für

die ihm Alle, die an der Kenntniss der lebenden

friesischen Mundarten ein Interesse haben, zu

grossem Danke verpflichtet sind. Es ist kaum

nöthig, hier die Wichtigkeit des Studiums dieser

so rapide abnehmenden Dialekte hervorzuheben.

Sie haben zunächst ihren Werth für die Anglistik

als die nächsten Verwandten der englischen

Sprache. Ferner werfen sie ein eigcnthüinliches

Licht auf die Entwicklung der dänischen Sprache;

man braucht nur einen Blick auf die hier in

phonetisch treuer Wiedergabe gebotenen Texte

und die Angaben des Hgb.9 über die Aussprache

zu richten, um deutlich zu erkennen, woher das

Dänische sein höchst sonderbares, von den andern

skandinavischen Sprachen so wesentlich verschie-

denes Lautsystem bezogen hat: es ist in vielen

Punkten ein Erbtheil der alten ingwaivischcn

Bewohner Dänemarks. Ich verweise beispiels- t

halber auf die grosse Acbnlicbkeit zwischen p,

t, k einer- und b, d, g andrerseits, von denen

die ersteren hauchlos, die letzteren mit schwachem

Stimmto» gesprochen werden, auf die Reduktion

des spirantischen d (d), die ausgedehnte Kürzung

alter Vokallängcn, endlich auf die sehr verbrei-

tete Entwicklung von j, sowohl anlautcnd vor

Vokalen, wie auch nach andern Konsonanten,

von denen es d und 1 in einigen Fällen sogar

zerstört wie im Schwedischen (jungk dunkel,
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jyr tbeuer , vgl. auch inljung, injung aus inj-

hng, heute Abend). Aber auch abgesehen von

diesen Zusammenhängen haben die friesischen

Mundarten wohl Anspruch auf unsere Beachtung

als die letzten Ausläufer eines selbständigen

Zweiges der grossen germanischen Sprachen-

familie; sie zeigen eine Fülle interessanter Er-

scheinungen, sowohl an erhaltenen Alterthümlich-

keiten wie an eigenen Neuschöpfungen. Unter

ersteren sei nur daran erinnert, dass unter allen

germanischen Mundarten m. W. allein die nord-

friesischen den Dual des pron. poss. als beson-

dere Form neben dem Plural erhalten haben (auf

Sylt nal-ungk, at-jungk, wozu nur hier auch eine

Neubildung für die 3. Person tritt: jat). Um so

mehr ist es zu beklagen, dass man sich bisher

so wenig um diese Dialekte bemüht hat, und dass

die vorhandenen Hilfsmittel so überaus spärlich

und unvollkommen sind. Besonders macht sich

der Mangel an umfangreichen Originaltexten fühl-

bar. Diesem Bedürfnis kommt das vorliegende

Werk in höchst ancrkcnncnswcrther Weise ent-

gegen, indem es zwei Schauspiele eines Syltcr

Verfassers, also wirkliche originale Litteratur-

denkmäler, allgemein zugänglich macht. Der
Autor Jark Johannsen ist, wie wir aus der Vor-

rede erfahren, 1862 in Keitum auf Sylt geboren,

lebt dort noch jetzt als Zimmermann und dichtet

in seinen freien Stunden Schauspiele, die im

Winter von den Dorfbewohnern aufgeführt wer-

den um! so, obwohl bisher ungedruckt, auf der

ganzen Insel bekannt sind. (Einer freundlichen

Mittheilung des Herrn Prof. Siebs entnehme ich

die Nachricht, dass die beiden hier gedruckten

Stücke am 26. August im Kurhause zu Wester-

land in Syltcr Sprache aufgefübrt wurden.) Zwar
war die Sylter Mundart auch bisher besser daran

als ihre Schwestern : sie besass bereits seit 1 809

ein Werk, das nach Siebs’ Urthcil (Pauls Grundr. 1

II, 1, 505) -„das einzig werthvollc Litteraturdcnk-

mal in nordfr. Sprache“ ist. Es ist „Di Gidts-

hals, of di Söl'ring Pid’ersdei“ von J. P. Hansen

(2. Aull., vermehrt um eine Novelle, Lieder „und

andere Kleinigkeiten“, unter dem Titel „Nahrung
für Leselust in Nordfries. Sprache“ Sonderburg

1833, 3. Auf!. Westerland - Sylt 1896). Doch
werden auch so diese neuen Texte, die an poe-

tischem Gehalte jenes ältere Lustspiel bei weitem
nicht erreichen, willkommen sein. Noch mehr als

das Was verdient indessen das Wie der vor-

liegenden Publikation vollste Anerkennung. Das
genannte Buch von Hansen giebt nur den nackten

Text ohne jede Erläuterung; es dürfte daher wohl
für die meisten Nichtsylter ein Buch mit sieben

Siegeln sein. Siebs bietet hier auf S. I — 128
beide Stücke mit einer eigenen Vorrede in Syltcr

Sprache mit gegenüberstehender hochdeutscher

Uebersctzung
,
— einer ausgezeichneten Ueber-

setzung mit Nachbildung der Versmaassc des Ur-

textes, die sich nicht selten glatter und gefälliger

liest als dieser selbst, — sodann auf S. 129—
166 eine ganz knappe Darstellung der Sprache
und auf S. 167— 221 ein Wörterbuch, das sich

nicht auf den Wortschatz der beiden Lustspiele

beschränkt und nunmehr auch für das Verständ-

niss der Hansensehen Dichtung ein höchst dan-

kenswertes, wenn auch nicht überall ausreichen-

des Hilfsmittel abgiebt. So ist für die verschie-

densten Intercssenkreise aufs Schönste gesorgt:

der Sylter erhält einen ihm vertrauten Unter-

baltungsstoff nunmehr schwarz auf weiss, ein

weiterer Leserkreis findet Alles, was er zu

mühelosem Vcrständniss braucht, bequem bei-

sammen, der Sprachwissenschaft wird ein zuver-

lässiges, wertvolles Material in sorgfältiger Zu-

bereitung geboten. Die Texte erscheinen in

einer neuen Orthographie, deren Gestaltung be-

dingt ist durch die doppelte Rücksichtnahme auf

das Laienpublikum, das leichte Lesbarkeit und

ein nicht zu fremdartiges Aussehen, und die

Wissenschaft, die genaue Wiedergabe der Laute

verlangt. Sie ist im Allgemeinen wohl überlegt

und höchst zweckmässig durchgeführt. Es ist

nur zu billigen, dass gelegentlich die Konsequenz

der Bequemlichkeit geopfert ist: so wird zweimal

ein einfacher Laut durch ein doppeltes Zeichen

wiedergegeben (ng, ch), während für zwei andere

Laute neue Zeichen eingeführt sind, nämlich für

das spirantische g ein g, dessen Kopf offen ist,

und r mit einem Punkt drüber für einen eigen-

thümlichen Laut, der zugleich Reduktion eines r

und des spirantischen (dänischen) d ist. Letzte-

res Zeichen allein bietet zu Bedenken Anlass.

Die Zahl der Fälle, wo im Druck r und r ver-

wechselt sind, ist nämlich eine ungewöhnlich

grosse. (Einige sind bereits in den Nachträgen

S. 222 f. berichtigt; von andern notire ich bei-

spielsweise: skorel 64, 5 v. u.; auril 100, 1 v. u.

;

ferner im Wörterbuch: füarelker, foarije, fortröt,

fordere, gurtir, kümripin, Pirersdai. rir, stirere.

Sonst finden sich nur vereinzelt Druckfehler:

hünke für hüttgkc 54, 15; vereinzelt oc für ck,

z. B. hoebe, krntge ira Wörterbuch, ebenso oä

für öa u. dergl.) Dies ist um so misslicher, als

der Unterschied der beiden Laute überhaupt nicht

recht hcrauskommt. Zwar wird die Bildung auf

S. 1 3 3 f. recht gut und anschaulich beschrieben,

doch vermisst man des Gegensatzes wegen eine

Angabe über die Aussprache des gewöhnlichen r;

auch ist nicht recht deutlich, wie sich der „voka-

lische Rest“, als welcher r gekennzeichnet wird,

von dem blossem Vokalnacbschlage mit ge-

schwundenem r, also z. B. deer von dee unter-

scheidet. Ebensowenig werden genaue Regeln

gegeben, wann dieser Laut eintritt, vielleicht

lassen sich gar keine bestimmten Gesetze

aufstellen. Besonders scheint es ganz willkür-

lich zu sein, wann altes r bleibt, wann es

in r übergeht (vgl. bes. attr Ufer, dagegen aur

über). Consequenter tritt r ein für d nach
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Vokal; in einigen Wörtern trifft man jedoch auch

hier r ohne Punkt, zuweilen mehrfach, so dass

Druckfehler nicht wahrscheinlich ist (aldert,

allerl immer; örper Arbeit, auch S. 82, 5, dazu

orpere). Andrerseits stellt vereinzelt r für r

zwischen Vokalen, das sonst bleibt (Jeffman,

feren ,
sore im Wb.; Druck f, ?). Hier wäre eine

genauere Angabe sehr erwünscht. Auch über

den Unterschied von ä und ä hätte man gern

eine Andeutung. — Die Grammatik enthält,

nach einer Einleitung über Verbreitung und

Litteratur der Sylter Sprache, Aussprache, Unter*

mundarten, Stellung innerhalb der nächstver-

wandten Sprachen, als Hauptthcil eine Darstellung

des Sylter Vokalismus, ausgehend vom Neuhoch-

deutschen (S. 141— 155). Man kann zweifeln,

ob diese Anordnung praktisch war, da man doch

selten das Buch benützen wird, um auf der

Grundlage des Nhd. sich die fremde Sprache

praktisch zurcchtzulegcn. Vielleicht hätte es sich

mehr empfohlen, von den Sylter Lauten auszu-

gehen. Der Germanist findet auf S. 223 eine

die urgerm. Vokale zu Grunde legende Tabelle.

Sie genügt, um die heillos verwickelten Laut-

verhältnisse des Friesischen ahnen zu lassen; um
zu wirklicher Einsicht zu gelangen, wird man
immer nach dem Hauptwerke des Hgb.s greifen

(Zur Gesch. der cngl.-frics. Sprache I. Halle

1889). Für den vergleichsweise einfachen Kon-
sonantismus versagt leider bisher auch dieses.

— Die Bemerkungen über die Formenlehre sind

äusserst knapp gehalten, heben aber alles Wich-
tige mit ausgezeichneter Klarheit heraus. Auch
das Wörterbuch vereinigt möglichste Kürze und

Reichhaltigkeit; besonders dankenswerth ist die

grosse Zahl der Verweise (Doppelformen, Flexions-

formen, auch Synonyme), lieber die einzelnen

Angaben steht mir natürlich kein Urtheil zu; nur
eine Erklärung möchte ich in Frage ziehen:

nteskin, wahrscheinlich, wird aus nti sJtittj (mir

scheint) hergeleitet. Ich weiss nicht, ob das
lautlich möglich ist, halte es aber doch für ein-

facher, da9 Wort als Lehnwort aus dem holl.

misschiett zu fassen, das seinerseits auf mach
seien (kann geschehen) zurückgeht, s. Franck,
Etymol. Wb. 639. Pauls Grundr. 1

1. 702; die
Analogie der Ausdrücke für Vielleicht' in so
vielen andern Sprachen (frz. peut-Hre

,

engl.

maybe, dän. maaskee, kanskee, sehwed. kanske,
kanhünda, russ. ntozet byt' usw.) spricht
doch zu laut für diese Deutung. Auch sonst
finden sich bemerkenswerthe Anklänge an das
NI., die wohl auf Entlehnung beruhen. Ich no-
tirc: kalyl Eule, mar aber, mui hübsch; gau ist

auch nd. Ueberhaupt scheint cs an Lehnwörtern
nicht zu fehlen; doch lassen sich solche Fragen
natürlich nicht ohne genaue Kcnntniss der andern
friesischen Mundarten entscheiden. Hoffen wir,
dass der Hgb. später in einem vollständigen
etymologischen Wörterbuche der Sylter Sprache

diese Aufgabe lösen wird. Ansätze linden sich

bereits hier; besonders sind die Lehnwörter aus

dem Hoch- und Plattdeutschen (zu letzteren ge-

hört wohl auch dumbydel) ziemlich vollständig

kenntlich gemacht, die dänischen dagegen —
dem populären Charakter des Buches entspre-

chend — nur in einigen Fällen, (gal, jiH, kutts,

trot
;

von sonstigen Uebereinstimmungen, bei

denen ich Entlehnung jedenfalls für möglich halte,

nenne ich: boks, brölep Hochzeit — neben brif

Braut — , dring. Jenen Teufel, flok, ingkiwüf

Wittwe, haus Ausweg, „chance“
;

ofster, oder nie,

slafer, slüfer, stvinpblilsk , Ind müde, tvörskane

warnen; bei andern scheint wenigstens die Bc-

deutungsentwicklung auf dänischen Einfluss hin-

zuweisen, z. B. bröeh Brücke, Steinpflaster; fort

Schnelligkeit; din sköl dein Wohl; stvbre ant-

worten.) Der dänische Einfluss ist überhaupt

auffallend gross; er geht sogar bis zur Ueber-

nahme syntaktischer Idiomatismen (z. B. din raker

du Racker, s. S. 160; ferner der Gebrauch

von mutt: nat ntttn’s nii tengkt? S. 102, 9) und

tritt noch viel mehr hervor bei Hansen, dessen

Syltisch den Deutschen daher zuerst viel fremd-

artiger und idiomatischer anmuthcl. (wun über-

aus häufig; vgl. ferner die stereotype Verstär-

kung durch Wiederholung des Verbs mit sa:

deinen kjen dag salleiv Reed en Aurslag maaki,

sa kjens, en turdt ek gidüürigan tö dil Groidtin

hiir, sa tördls ek. S. 9.) Bei vielen Wörtern

weist schon die doppelte Form auf Entlehnung

hin, z. B. dalk und dailich schön, ain und egen,

klöa und kli'd, st (veraltet) und se, siel und seit;

hier dürfte überall die erstgenannte Form die

altcinhcimische sein. — Diese wenigen Bemer-

kungen sollen den Dank, den wir dem Hgb.

für seine treffliche Gabe schulden, in keiner

Weise mindern, sie sollen nur das Interesse des

Rcf. bekunden und die Bitte begründen, der Hgb.

möge ihr noch weitere folgen lassen, sowohl

Texte ähnlicher Art, deren Vorrath ja noch nicht

erschöpft zu sein scheint, wie besonders eine

ausführliche vergleichende Grammatik der Sylter

Sprache und ein erschöpfendes Wörterbuch, —
Werke, deren die germanistische Wissenschaft

dringend bedarf, und die wohl Niemand ausser

dem Hgb. schaffen könnte. Möchten auch die

„grösseren Aufgaben“, die dem Rcf. nicht min-

der am Herzen liegen, wie dem Hgb., ihn diesem

seinem eigensten Arbeitsfelde nicht gar zu sehr

entziehen

!

Göttingen. Heinrich Meyer.

F. Kluge and F. Lutz, English Etymology.
A sclcct glossnry serving as an introduction to the

historv of the English Language. Strassbuig, Karl

J. Trübner, 1898. VIII u. 234 S. 8®.

Das Buch bezweckt, dem Vorworte zufolge,

die nordischen, französischen und lateinischen

Lehnwörter und auch solche rein englischen
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Wörter „as may afford matter for linguistie In-

vestigation bis zu den alteren Perioden zu ver-

folgen. So wollen die Vff. eine Grundlage her-

gestellt haben für jede historische Grammatik
der englischen Sprache, zu deren Studium ihr

Buch als Einleitung dienen soll. So, d. b. im

Sinne einer Einleitung zur historischen Phonetik,
sind also wohl auch die Titelworte (Introd. to

the Hist, of the E. Language) zu verstehen.

Hier sollen die Sprachgcsetzc, die in Skcats

Dictionary (dem viel zu grosses Lob gespendet

wird, wenn die Vff. von deep rescarch and

brilliant sagacity sprechen) nicht klar genug
hervortreten, so dargestellt sein „(as) to be
easily grasped by the uninitiated“. Ich glaube,

dass erst nach längerem Gebrauch bet akade-

mischen Vorlesungen festgestellt werden kann,

ob das Buch wirklich so, wie die Vff. beab-

sichtigen, in der Praxis zu verwertben ist. Jeden-
falls ist zu bedauern, dass das „Kurzgefasste“

im Buche selbst auch auf das Vorwort über-

tragen ist, — es wäre wenigstens höchst wün-
schenswert!], statt eines Tlint’ l

) für den Ge-
brauch, die Ansicht der Vff. vollständiger aus-

einandergesetzt zu sehen.

Um wenigstens eine Andeutung davon zu

geben, wie die Vff. sich in Betreff neuer Ety-

mologieen zu ihrem Vorgänger verhalten, seien

hier kurz die Resultate hervorgehoben, die eine

Untersuchung de9 O als Stichprobe ergeben
hat. Auf ungefähr 350 Artikel in Skeat hat

unser Buch 50, — darunter sind 13 Artikel,

die Neues zu enthalten scheinen (oaf, oath, offen,

onion, ooze, open, or
, orchard, oslrich, öfter,

ontlaw
, oven and owl)\ viel Nützliches, aber auch

vieles Unnütze ist fortgelassen. Wenn man auch
nicht allem, was Kluge in diesem Buche giebt,

ohne Weiteres bcipflichten kann, so sind seine

Ansichten jedenfalls interessant und nicht ohne
gründliche Prüfung zu verwerfen. Das sind eben
Eigenschaften, die dem Werke eines Mannes
wie K. immer innewohnen werden.

Gent. H. Logeman.

Federico Hanssen, Miscelanea de versificaciön

castellane. [Fublieado en los , Anales de la Uni-

versidad“ de Febrero.J Santiago de Chile, 1897.

16 S. 8°.

Der Vf. setzt in vorliegender Arbeit seine

dankenswerthen Untersuchungen über die ver-

wickelten Verhältnisse der altspanischen Metrik
fort. Zunächst unterwirft er die Prosodie des
Gonzalo de Bercco einer eingehenden Betrachtung,
um sodann zu Lopez de Ayala und Juan Kuiz

’) Dieser Anweisung zufolge sollen Wörter nicht
isolirt. sondern in Gruppen behandelt werden. So wird
„a lesson on the growth of the English language" zu
j,an inquiry Into the historv of the Anglo-Saxon race“.
Die Verfasser scheinen also dos Buch auch als Grund-
lage für kulturgeschichtliche Vorlesungen benutzen lassen

wollen.

überzugehen. Mag man in den Einzelheiten hie

und da abweichender Ansicht sein, so darf doch
auch diese Arbeit ilanssens wieder mit Freuden
begrüsst werden, weil sie manchen wichtigen

Fingerzeig für das Vcrständniss altknstilischer

Vcrsifikation enthält.

Murrhardt. A. Keller.

Geschichtswissenschaften.

Quellen und Studien zur Geschichte der
Hexenprozesse. A. R i c h e I , Zwei Hexenprozesse
aus dem 16. Jahrhundert. — M. v. Stojcntin. Akten-

massige Nachrichten von Hexenprozessen und Zaube-
reien im ehemaligen Herzogthum Pommern. — VV.

Ruland, Steirische Hexenprozesse, i Beiträge zur

Kulturgeschichte. Ergänzungshefte zur Zeitschrift für

Kulturgeschichte, hgb. von Georg Steinhausen.
2. Heft.] Weimar, Emil Felber, 1898. 71 S. 8°.

M. 2.

Trotz einer fast unübersehbaren Litteratur

ist die Geschichte des Hexenwahns nichts weniger

als abgeschlossen; der orts-, provinzial- und welt-

geschichtlichen Forschung wird noch auf lange

hinaus ein weites Feld bleiben. Neue Einzel-

darstellungen, oder Ergänzungen zu mangelhaft

bearbeiteten älteren Berichten über Hcxcnverfol-

gungen sind namentlich dann stets willkommen,

wenn das gebotene urkundliche Material in knappen

Grenzen sich hält, wenn Fragen recbtsgcschicht-

lichcr Art eine scharfe Beleuchtung finden, und

wenn Erklärungsversuche, die eben beim Zauber-

wesen bedeutende Schwierigkeiten bieten, von

einer grossen Umsicht und von sorgfältigen Er-

wägungen Zeugniss ablegcn.

A. Kichcl giebt zu zwei Hexenprozessen,

die zu Ende des 16. Jh.s im Trierischcn sich

abspielten, eine kurze ansprechende Einleitung,

schiesst aber mit der Zugabe des genauen ur-

kundlichen Wortlauts über das Ziel hinaus. Ein

das Wesentliche berücksichtigender Auszug, der

nennenswerthe Abweichungen vom Kern ziemlich

gleichzeitiger rheinischer Hexenprozesse in die

richtige Beleuchtung gestellt hätte, wäre weit

mehr am Platze gewesen. Für die Rheinlande

liegt der Wortlaut mehrerer Prozesse aus dem

zweiten Jahrhundert der Blüthezeit der Hexen-

vcrfolgungen längst vor. Meist sieht dabei ein

Hexenprozess dem andern täuschend ähnlich, die

genaue Wiedergabe der Verhandlungen empfiehlt

sich daher nur in besonderen Ausnahmefällen.

Etwas anders beim Aufsatze M. v. Stojentins.

Hier vermag der Vf. durch Verwerthung einiger

im Stettiner Staatsarchiv vorhandenen, bis jetzt

so gut wie unbekannten Akten über Zaubereien

und Hexenprozesse im ehemaligen Herzogthum

Pommern neue, vielfach geradezu überraschende

Aufschlüsse zu geben. So spielt in den Bekennt-

nissen der Gefolterten der Teufel selten eine

Rolle (S. 30); schwangere Frauen werden in

den Block gespannt (S. 34); ein eigens im Lande
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umher reisender Hauptmann achtete darauf, ob

in den Geständnissen Personen des Herrscher-

hauses erwähnt wurden (S. 30); das Vergraben

des Altarssakraments unter einem Bienen-

stock sollte das Wegfliegen der Bienen ver-

hüten (S. 22) u. dgl. Aehnliches ist anderweitig

nur sehr vereinzelt nachweisbar. Im Ganzen

gewinnt man den Eindruck, dass im 16. Jh. der

Aberglaube und das Hexenwesen in Pommern

von ihren Geschwistern in anderen Landen in

mancher Beziehung sehr wesentlich sich unter-

schieden. So trefflich v. St.s Auszüge sein

mögen, der Wunsch nach einer vollständigen

Wiedergabe des Wortlauts der ältesten pomme-
rischen Hexenprozesse ist um so berechtigter,

als aller Voraussicht nach namentlich auch für

die Rechtsgeschichte einige Goldkömer zu Tage
treten würden.

W. Rulands Steirische Hexenprozesse be-

ruhen auf archivalischem Material, das sich thcils

im Schloss Gleichenberg, theils im Trauttmans-

dorffschen Schloss Hainfeld in Böhmen befindet.

Wie die Einleitung besagt, sind manche der den

einzelnen Prozessen beigegebenen Erörterungen

auf Hammer -Purgstall zurückzuführen; jedenfalls

können die gebrachten Erklärungsversuche heute

nicht mehr als ausreichend gelten. Durchgehends

fussen sie auf der Annahme, dass den Hexen-

versammlungen nicht eine Traumvorstellung, son-

dern eine von Wüstlingen ins Werk gesetzte

Wirklichkeit zu Grunde lag, und dass cs bei der

Tcufclsbuhlschaft um Edelleutc, Soldaten und

Geistliche sich handelte, die das sog. schwache

Geschlecht bethörten (S. 46, 49— 54). Ganz
richtig heisst es zwar: „Der reizbare Zustand ner-

vöser Weiber ist ehemals ebenso wie heute von

schamlosen Wüstlingen benutzt worden“ (S. 46).

»Nicht seit gestern lieben cs galante Kavaliere,

mitunter in Verkleidung, die Kleinen und Niedri-

gen mit ihrer Abenteuerlust heimzusuchen“ (S. 54).

Hierin liegt aber für die Erklärung der Tcufclsbuhl-

schaft oder des Hexensabbaths nur ein sehr un-

wesentlicher Anhaltspunkt. Wenn in Kinzelfällen

an ehebrecherische Handlungen später Gelage
der widerlichsten Art sich anschlossen, so kann
es sich nur um verschwindende, streng geheim
gehaltene Ausnahmen gehandelt haben. Bei

jedem Versuch, die Ausnahme zur Regel zu ge-

stalten, häuft sich Unwahrscheinlichkeit auf Un-
wahrscheinlichkeit. Dann müsste inan annchmen,
dass Jung und Alt, die Ehemänner und die ande-
ren Angehörigen der Verführten, die geistliche

und die weltliche Obrigkeit, die Gerichte mit ein-

gescblosscn, durch eine unglaubliche Sinnlosig-
keit oder Nachlässigkeit dem Gebahren einiger

W üstlinge geradezu Vorschub geleistet hätten.

Da liegt doch der Zusammenhang zwischen
Ammenmärchen, Spinnstuben- und Gespenster-
geschichten und den durch die Folterqualen er-

pressten Geständnissen viel näher. Im Ucbrigen

kann man dem Vf. für die Herausgabe der Stei-

rischen Hexenprozesse nur Dank wissen.

Düsseldorf. E. Pauls.

Josef Hirn, Kanzler Bienner und sein Prozess.

[Quellen und Forschungen zur Geschichte, Littcratur

und Sprache Oesterreichs und seiner Kronländer.

Durch die Leo • Gesellschaft hgb. von J. Hirn und

E. Wackerncll. V.] Innsbruck, Wagner, 1898. XX
u. 533 S. 8*. M. 9.

An erbitterten Kämpfen rivalisirendcr Kollegen

ist die Geschichte des Behördenwesens zwar

überreich, selten aber haben die Leidenschaften

der Bureaukraten jenen extremen Grad erreicht

wie in dem Falle, den das vorliegende Ruch

behandelt, wo einer der höchsten und tüchtigsten

Beamten durch langjährige Machinationen neidischer

und intrigunntcr Kollegen um Amt, Habe und

Leben gebracht wurde.

Dr. Wilhelm Bienner, seit 1630 Kanzler des

oberösterreichischen (tirolischcn) Regiments (Re-

gierung), seit 1638 Geh. Rath und Hofkanzler,

strebte energisch nach Beseitigung der Missstände

im tirolischcn Behördenwesen, entfaltete grossen

Eifer in Behauptung der landesfürstlichen Rechte

gegenüber den steuerweigemden Bischöfen von

Brixen und Trient, beförderte durch geschickte

Unterhandlungen die Schwenkung der benach-

barten Bündner von der französischen auf die

spanisch-österreichische Seite und erstritt seinem

Landesfürsten mehrere württembergisebe Herr-

schaften. Durch die fortgesetzte Minirarbeit hinter-

listiger Kollegen (Vollmar, Mohr, Pappus, Girardi,

Schmauss) verlor er jedoch seit etwa 1645 fast

allen Einfluss. Als im westfälischen Frieden (1648)

die österreichischen Gebiete im Eisass an Frank-

reich abgetreten wurden; zieh Bienner seinen

Gegner Vollmar, den Gesandten des Kaisers und

der tirolischen Linie des Erzhauses, des Verratbcs.

Anfang 1650 wurde Bienner vom Hofkanzleramt

enthoben und dieses an Vollmar übertragen.

Bienner forderte hierauf Begleichung seiner Ge-

haltsrückstände, die Kammer aber erklärte, dass

sie ihm nichts schulde, vielmehr er zur Er-

stattung unbefugt eingenommener Gelder anzuhaltcn

sei. Bei Konfiskation der Schriften Bicnners

fanden die geheimen Räthe Schmähverse über

die Regentin. Erzherzogin Claudia, und den Erz-

herzog Ferdinand Karl und hatten daher leichte

Mühe
, von letzterem den Befehl zur Einleitung

eines Kriminalprozesses gegen Bienner zu erlangen.

Auf Grund des Verhörs gewinnt man den Ein-

druck, dass Bienner in seinem amtlichen Gebaren

nicht immer korrekt, bei seinen finanziellen Privat-

geschäften mitunter gewinnsüchtig vorgegangen

war. Eine Schädigung des Kiskus hat jedoch

die nach seinem Tode vorgenommene Untersuchung

nicht zu 'Page gefördert. In der ihm zur Last

gelegten Verzögerung der Rückgabe von Amts-

schriftcn lag höchstens Fahrlässigkeit, nicht sträf-

liche Malversation. Und was die Schmähverse
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betrifft, so konnten die Untersuchungsrichter trotz

eifrigsten Bemühens nicht den Beweis erbringen,

dass Bienner sie veröffentlicht oder verbreitet habe.

Das Todesurtheil, welches die vom Kammervize-

präsidenten Schmauss inspirirten Untersuchungs-

richter über Bienner fällten, war daher nichts

als ein schmählicher Justizmord.

Dies ist in Kurzem der Inhalt der vorliegenden,

auf umfassenden archivalischen Forschungen be-

ruhenden Monographie, welche die Geschichte

Bienners zum ersten Mal allseitig und durchaus

unparteiisch darstellt und sich überdies durch

Mittheilung werthvollen verwaltungs- sowie wirth-

schaftsgeschichtlichen Details auszeichnet. Dem
Buche sind ein Biennerscher Stammbaum, einige

Aktenstücke sowie ein Brieffacsiroile beigegeben.

Prag. Emil Werunsky.

Briefwechsel Friedrichs des Grossen mit

Grumbkow und Maupertuis (1731— 17 59).

Hgb. von Reinhold Koser. Veranlasst und

unterstützt durch die K. Archiv -Verwaltung. [Publi-

kationen aus den K. preussischcn Staatsarchiven.

72. Bd.l Leipzig, S. Hirzel. 1898. LXIV u. 343 S.

8°. M. 12.

Dass sich für die Korrespondenz Friedrichs

des Grossen noch neue, völlig unbekannte Quellen

erschliessen lassen werden, ist sehr unwahr-

scheinlich, cs müsste denn der bisher verschollene

Briefwechsel mit Keyserlingk noch gefunden

werden. Mit um so grösserem Danke muss die

vorliegende Publikation begrüsst werden, die uns

in dem Briefwechsel Friedrichs mit Grumbkow

und Maupertuis zwar zum grossen Theil schon

bekanntes und verwertetes Material, aber dies

zum ersten Male vollständig und in authentischer

Gestalt vorlegt, und besondere Anerkennung ver-

dient es, dass der Hgb. sich seiner grossen

lohnenden Aufgabe zeitweilig entziehend die müh-

same Editionsarbeit übernommen und inustergiltig

durchgeführt hat. Die sehr eingehend gehaltene

Einleitung orientirt zusammen mit einein reich-

haltigen Notenapparat nicht bloss über die Be-

schaffenheit des Qucllenmaterials, sondern auch

über den Inhalt und die Bedeutung desselben so

vortrefflich, dass es dem Ref. nicht leicht wird,

eine eigene ergänzende Bemerkung hinzuzufügen.

Von dem Briefwechsel mit Grumbkow waren

70 Stück bereits bekannt, neu hinzu treten aus

dem Geh. Staatsarchive entnommen fast ebenso-

viel, 69 Stück; doch auch diese letzteren sind

von Koser bereits 1886 in seinem „Friedrich

der Grosse als Kronprinz“ verwerthet, und es

ist mir nicht recht verständlich, warum und wie

sich E. Lavisse mit den dort gegebenen Aus-

zügen zufrieden geben konnte und nicht die

ganze Quelle ausschöpfte. Denn gerade für die

psychologische Analyse Friedrichs in seiner Jugend-

und Bildungszeit ergeben sich hier sehr bedeut-

same Winke. Freilich wird gerade hier in der

Beurtheilung und Schätzung von Friedrichs Be-

kenntnissen die äusserste Vorsicht obwalten

müssen. So reichhaltig und interessant dieser

Briefwechsel auch ist, erfreulich wirkt er im

Ganzen eben nicht, da das Verhältniss zwischen

dem Kronprinzen und dem einflussreichen Günst-

ling des Königs, wie K. treffend bemerkt, wesent-

lich nur eine „Interessenallianz“ war, des herz-

lichen Vertrauens entbehrte und das Meiste in

ihren Briefen von diesem Gesichtspunkte aus

geprüft werden muss. Auf den im Grund ver-

änderten Gehalt der Korrespondenz vor und

nach dem J.
1735 hat K. bereits aufmerksam

gemacht. Werden dort mehr alltägliche Vor-

gänge und Lebensereignisse behandelt in geist-

reich witzelndem, oft an Frivolität streifendem

Tone, so kommen hier religiöse, philosophische

und politische Fragen zur ernsthaften Debatte,

in der Friedrich zumeist offen und bestimmt seine

Meinung formulirt, obschon auch hier manches

nur für den Korrespondenten berechnet und

gespitzt ist. Es wäre wünschenswert gewesen,

dass bei jedem Briefe kurz vermerkt worden

wäre, ob und wo er schon gedruckt ist. Es

hätte dies keine irgendwie nennenswerte Be-

lastung der Edition bedeutet, jetzt muss der

Benutzer nach den Angaben in der Einleitung

selber diese Arbeit vornehmen, um genau fcst-

zustellen, was Neues und Unbekanntes ihm ge-

boten wird.

Bei der Korrespondenz mit Maupertuis ist

dies geschehen. Hier war es freilich aus einem

andern Grunde unerlässlich. Denn bekanntlich

hat La Baumelle, aus dessen Nachlass 1856 ein

Theil des Briefwechsels veröffentlicht wurde, in

so ausgedehntem Maasse und in so so raffinirter

Weise auch hier gefälscht, dass schon zur Kon-

trolle und zur Konfrontation der Druck angegeben

werden musste. In welcher Tendenz und mit

welchen stilistischen Mitteln der Fälscher arbeitete,

das hat K. in sehr lehrreicher Weise an einigen

Beispielen veranschaulicht, und man wird seinem

Radikalismus nur beipflichten können, wenn er

unbarmherzig alle Stücke, die nicht im Original

Vorlagen, die nur durch jenen „tausendmal rück-

fälligen falschen Zeugen beglaubigt“ waren, von

der Ausgabe ausgeschlossen hat. Dadurch ist

die Zahl der Briefe von Maupertuis namentlich

stark reduzirt worden, während von angeblichen

Schreiben des Königs kaum 30 in Wegfall

kommen, dagegen ca. 115 unbekannte hinzu-

treten, tbeils Originale, theils Kabinetsvcrfügungen.

Für die Kenntniss Friedrichs bietet die Korre-

spondenz nicht viel Neues, doch bringt sie u. a.

einige werthvolle Daten über Entstehung der

Histoire de mon temps, und vor Allem ist sic

für die Geschichte der preussiseben Akademie

der Wissenschaften im ersten Jahrzehnt von un-

schätzbarer Bedeutung. Das thcilnahmsvolle Inter-

esse des Königs für diese seine Schöpfung, das
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sich namentlich auf alle Pcrsonalfragen erstreckt,
das aber auch oft für geringfügige Kleinigkeiten
angerufen wird, tritt hier in hellstes Licht.

Strassburg i. E. W. Wiegand.

Elbert Hubbard. Littlc Journeys to the Homes
of American Statesmen. New York, G. 1*. Put-
nom’s Sons [18981. VIII u. 436 S. kl. 8". % 1,75,

Diese „kleinen Reisen“ bestehen aus einer
Reihe von leicht hingeworfenen, recht unterhal-
tenden Plaudereien über zwölf hervorragende
amerikanische Staatsmänner von George Washing

-

ton bis auf Abraham Lincoln. Der Vf. ist offen-
bar bestrebt, lieber flüchtige Zeitbilder und Cha-
rakterzeichnungen zu skizziren als eigentliche
Biographien zu schreiben, und setzt von Seiten
des Lesers eine ziemlich genaue Bekanntschaft
mit den Lebensumständen der betreffenden Per-
sonen voraus, um seine Anspielungen und ge-
legentlichc Ausfälle verstehen zu können. Wer
diese Vorkenntnisse besitzt, wird das hübsche
Büchlein ungemein geniessbar finden. Das Trach-
ten nach einer launigen und ungezwungenen Dar-
stellungsart schiesst gar oft über das Ziel hinaus,
wobei I Ir. Hubbard sich manche stilistische Fahr-
lässigkeit zu Schulden kommen lässt. Unbe-
greiflich und unverzeihlich ist die sinnstörende
Verwechslung von „shall* und „will“ auf S. 40
Z. 4. Die Porträts und sonstigen Illustrationen
sind sehr gut; nur das Bildniss von Lincoln ist
zwar ausdrucksvoll, aber viel zu dunkel im Tone;
so negrittoartig hat er nicht ausgeseben.

Mflnehcn
- E. P. Evans.

Geographie, Länder- und Völkerkunde.

Hourst, Sur le Niger et au pays des Touaregs.
Ouvrage illustre de 190 gravurcs d'apr» I« photo-
graphies de la Mission et accompagnc d'une carte.
Paris. F.. Pion, Nourrit et Cie., 1898. XII u 481 S
gr. 8*. Kr. 10.

Die Entdeckungsgcschichte Afrikas knüpft sich
im Wesentlichen an die Erforschung der grossen
Stromsysteme des Nil, Congo, Zambesi und Niger.
Die Kenntnis*' des Laufes des Niger wies bisher
eine beträchtliche Lücke auf, die der Vf. des
vorliegenden Buches, der französische Schiffs-
licutenant Hourst, in dankenswerther Weise aus-
gefüllt hat. Die erfolgreiche Ezpedition, an der
noch die Offiziere ßaudry und Bluzet, der Arzt
Dr. l'aburet und der Missionar Hacquard tbeil-
nahmen, gehört in das zielbewusste Bestreben der
Franzosen, die Länder des westlichen Sudan
ganz unter ihren Einfluss zu bekommen, ein
Bestreben, dem auch die geographische Wissen-
schaft in den letzten Dezennien eine ganze Reihe
werthvoller Erfolge verdankt. Die Expedition
ging von der Hauptstadt Senegambicns, St. Louis,
ans, den Senegal aufwärts, dann nach Kaycs und
von da nach dem jetzt von den Franzosen be-

setzten Timbuktu. Es wurde der Niger von
Timbuktu an bis zu seiner Mündung in den atlan-

tischen Ozean mit Booten befahren und damit die

Schiffbarkeit naebgewiesen, wenn auch stellen-

weise Stromschnellen einige Schwierigkeiten be-

reiteten. Besonders interessant ist die Schilderung

des Zugs durch die Gebiete der sonst so gefürchteten

Tuaregstämme, und dass dabei Alles friedlich vor
sich ging, verdankt der Vf. und Führer der Ex-
pedition mit dem Umstande, dass er sich für

einen Verwandten des grossen deutschen Afrika-

forschers Dr. H. Barth ausgab, dessen Name
(Abdul Kerim) noch immer in jenen Gegenden
bekannt iit, und der von H. als le plus grand
voyageur des temps modernes bezeichnet wird.

Dem gegenüber wurde in dem vor einem Jahre

erschienenen flauesten Werke über Timbuktu von

Dubois der d^tsche Forscher Barth noch auf

alle mögliche Wetee verunglimpft. Dem lesens-

werten Buche des'\Vf.s sind zahlreiche, nach

Originalphotographien \JiergcsteIIte Lichtdrucke

beägegeben, die teilweise charakteristisch und
technisch gelungen sind. ßtoe kühne Nigerfahrt

der Franzosen gehört jedenfalls zu den bemerkens-
wertesten geographischen Expeditionen der neue-

ren Zeit, die in Afrika durchgenäht wurden.

Prag. C^skar Lenz.

Staats- und Rechtswissenschaften,

Heinrich Lammasch, Grundriss des! Strafrechts.

[Grundriss des österreichischen Rechtst unter Mit-

wirkung vieler namhafter Rechtsgclehrtqr hgb. von
A- Finger, O. Frankl, D. Ullmann. 1 II. Bd-, 4.

Abth.l Leipzig, Duncker & Humblot, 1*199. IX u.

91 S. gr. 8°. M. 2,60.
'

Für jeden Vertreter der Strafrechtswissen-
schaft ist der vorliegende Grundriss zV'eifellos

eine sehr willkommene Gabe. Er gewährt uns

einen vielfach interessanten Einblick in d\eu Zu-

sammenhang der von dem Wiener KrimirpKsten
gelehrten, bisher in einer Reihe von Einzelaf>hand-
lungen zerstreuten Anschauungen. Er bic*cC uns

ferner eine systematische Darstellung des «gelten-

den österreichischen Strafrechts, die sichl nicht

auf das veraltete Strafgesetzbuch beschränkt,
sondern auch die zahlreichen älteren und ] neue-

ren Nebengesetzc mit heranzieht und insbeson-
dere durch die fortlaufende und eingehend« Be-

rücksichtigung der Rechtsprechung des obersten
Gerichts- und Kassationshofes neben den umfang-
reicheren Lehrbüchern von Janka und Finger
selbständige Bedeutung beanspruchen kanrn- Ge-
rade aus diesen Gründen wird die Schrift auch
dem österreichischen Praktiker wcrthvolle Dienste

leisten.

Soweit aber der Grundriss auch dazu be-

stimmt ist, den Studierenden „behufs Aneignung
des reichen Stoffes“ zu dienen (vgl. dii~ vorge-

heftete Anzeige des Verlegers), müsse » gegen
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die Darstellung schwerwiegende Bedenken er-

hoben werden.

Diese Bedenken treffen in erster Linie den

Mangel jeder strengen Systematik inner-

halb des allgemeinen Theiles. Ohne weitere

Untertheilung folgen die 14 Paragraphen auf-

einander. Dass dabei die Lehre von dem
Untergang des Strafanspruches (insbesondere von

Verjährung und Begnadigung), in § 5, vor der

Lehre vom Strafgesetz, vom Verbrechen, von

der Strafe abgehandelt wird, ist vom pädago-

gischen Standpunkt aus noch entschiedener ver-

kehrt als vom wissenschaftlichen. Aber auch

innerhalb der einzelnen Paragraphen hat der Vf.

jede die Uebcrsicht erleichternde Einteilung des

Stoffes verschmäht. Man lese einmal den auf

S. 22 beginnenden, auf S. 24 schliessenden Ab-

satz durch. Wenn es hier dem Fachmann
Schwierigkeiten bereitet, dem Gedankensprung

des Vf.s von der Unterbrechung des Kausalzu-

sammenhanges zu den Unterlassungsdelikten zu

folgen, so wird das dem Studierenden ohne be-

sondere Anleitung ganz unmöglich sein.

Gerade dieser Abschnitt zeigt aber auch recht

deutlich den zweiten Fehler des Grundrisses,

der mit dem ersten innerlich zusammenhängt: den

fast den ganzen allgemeinen Theil beherrschen-

den Mangel an Klarheit. Der von dem Vf.

vertretene Ursachenbegriff bleibt ganz im Dunkeln.

Dasselbe gilt trotz der beigebrachten Beispiele

von der Lehre des Vf.s über die Unterbrechung

des Kausalzusammenhangs. Wenn A den B ver-

wundet, und dieser in Folge ungeschickter Behand-

lung der Wunde stirbt, so hat A den Tod des B
verursacht, denn er hat die Zwischenursache

veranlasst. Wenn aber der von A verwundete

B seinen Eisenbahnzug versäumt, mit dem nächsten

Zuge fahren muss und nun mit diesem tödtlich

verunglückt, so hat A den Tod des B nicht ver-

ursacht, denn er hat die Zwischenursache nicht

„veranlasst -
,

sondern nur dazu „Anlass ge-

geben, dass B von dem Eisenbahnunglück be-

troffen wurde“. Die feine Unterscheidung von

„veranlassen“ und „Anlass geben“ wird der

Studierende ohne Kommentar kaum verstehen; und

wenn er sic verstanden hat, dann wird er wohl

auch nicht recht begreifen, warum nicht auch in

dem ersten Fall die Entscheidung dahin gehen

muss, dass A nur den Anlass zu der unge-

schickten Behandlung gegeben, diese selbst aber

nicht veranlasst bat.

Schlimmer noch sind die gar nicht seltenen

Irrthümer, die auf der Flüchtigkeit der Re-

daktion beruhen dürften, da sie bei genauer Be-

trachtung ganz unverkennbar bervorireten. So
sagt der Vf. auf S. 33: „Der Rechtsordnung

gemäss, weil der Erhaltung von Rcchtsgütern

dienend, sind auch operative Eingriffe in den

Körper eines Patienten zum Zwecke seiner Heilung

(Stooss). Selbst wenn sie ohne seine Einwilli-

gung vorgenommen werden, sind sie daher nicht

als Körperverletzungen, wohl aber unter Um-
ständen als Eingrifte in seine Freiheit strafbar.“

Es dürfte klar sein, dass, wenn solche Handlungen

wirklich „der Rechtsordnung gemäss“ sind,

sie überhaupt nicht, also auch nicht als Ein-

griffe in die Freiheit rechtswidrig und straf-

bar sein können. — Ein zweites Beispiel findet

sich auf S. 28. Hier lehrt der Vf.: „Von dem
ungefährlichen Versuch verschieden sind jedoch

die dem Putativdelikt verwandten Fälle, in wel-

chen jemand eine strafbare Handlung deshalb zu

begehen vermeint, weil er irriger Weise annimmt,

eine nur für bestimmte Personen oder in Bezug
auf bestimmte Personen bestehende Pflicht zu

verletzen; wie wenn jemand in der irrigen An-

nahme, verheirathet zu sein, glaubt, sich durch

Eheschliessung einer Bigamie schuldig zu machen,

oder wenn er in der unrichtigen Voraussetzung,

dass derjenige, dem er Widerstand leistet, oder

den er bestechen will, ein öffentlicher Beamter

sei, meint, sich dadurch einer mit Strafe be-

drohten That schuldig zu machen. In diesem

Falle fehlt es nicht an einer thatsächlichen

Voraussetzung für den Eintritt des verletzenden

Erfolges, sondern an dem gegen den Angriff

zu schützenden Rechtsgut selbst (dem Eheband,

der Amtsstellung).“ Dass auch dieser Satz

ganz irrtbümlich ist, zeigt eine naheliegende

Erwägung. Wenn jemand seine eigne Sache,

die er für eine fremde hält, in der Absicht

rechtswidriger Zueignung wegnimmt, so muss

Lammasch, wenn er nicht in völlig willkürliche

und haltlose Unterscheidungen hineingcrathen will,

ebenfalls einen „dem Putativdelikt verwandten

Fall,“ nicht aber ungefährlichen Versuch an-

nehmen; denn auch hier fehlt „das gegen den

Angriff zu schützende Rechtsgut selbst“ (das

fremde Eigenthum). Ist dieses Ergcbniss richtig,

dann ist aber der von L. aufgestelltc Satz falsch;

denn wo soll hier „die nur für bestimmte

Personen oder in Bezug auf bestimmte Personen

bestehende Pflicht“ sein?

Es verdient aber endlich auch die Methode,

nach der L. bei der Besprechung der streitigen

Frage verfährt, ganz entschiedene Missbilligung.

In zahlreichen Fällen trägt er die eigne Meinung

vor, ohne sie auch nur als bestritten zu be-

zeichnen. So erfährt der Studierende überhaupt

nicht, dass es auch deterministische Kriminalisten

giebt (vgl. S. 15). Dafür schliesst der Vf. die

17 Zeilen, die er diesem Gegenstand gewidmet,

mit den Worten: „Ucbrigens lässt sich nicht

verkennen, dass das Kausalitätsgesetz, auf dessen

Ausnahmslosigkeit der Determinismus sich stützt,

selbst für die physische Welt keineswegs be-

wiesen ist, und dass einzelne psychische

Phänomene, wie die Reue, nur vom Stand-

punkt der Willensfreiheit aus begriffen

werden können.“ Man vergleiche damit etwa
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die S. 59 und 60, auf welchen der Vf. die

»Frage nach dem Dolus der sSachbeschädigung“

unLer genauer Anführung der ganzen, bis in den

Anfang des 19. Jh.s zurückreichenden Litteratur

behandelt, und für die von ihm vertretene An-
sicht nicht weniger als 6 verschiedene Gründe
anführt.

Alles in allem genommen, ist der Wunsch
wohl gerechtfertigt, dass die jungen österrei-

chischen Juristen ihre Kcnntniss des Strafrechts

nicht nur aus dem vorliegenden Grundriss

schüpfen möchten.

Halle a. S. .F. v. Liszt.

Kunstwissenschaften,

Joseph Neuwirth, Die Wandgemälde im Kreuz-
gange des limausklosters in Prag. [Forschun-
gen zur Kunstgeschichte Böhmens, veroffentl. von der

Gesellschaft zur Förderung deutscher Wissenschaft,
Kunst und Litteratur in Böhmen. HL] Frag, J. G.
Calve, 1898. 2 Bde Text. 92 S. 4" mit 13 Abbild.

Atlas mit 34 Taf. M. IS.

Auch diese schßn ausgestattete Veröffent-
lichung, wie die beiden früheren über die .Wand-
gemälde im Schloss Karlstein* und über den
„Bildcrzykius des Luxemburger Stammbaumes“
gereicht der .Gesellschaft zur Förderung deut-
scher Wissenschaft, Kunst und Litteratur in

Böhmen“ nicht minder als dem Vf. zur hohen
Ehre. Mit immer wachsender Freude darf man
diese vornehmen wissenschaftlichen Bestrebungen
in Prag verfolgen. Begeisterung für eine grosse
heimische Kultnrepocbe und strenger Forscher-
sinn zeitigen in ihrer innigen Durchdringung
überraschend schnell bedeutende Resultate. Das
Dunkel, welches über der Geschichte der zur
Zeit Karls IV. gepflegten Kunst lagerte und nicht
weichen zu wollen schien, wird von allen Seiten
her aufgeh dlt. Gewissenhaftes Studium der Ur-
kunden untl liebevolle Versenkung in die erhalte-
nen Kunstdcnkmäler machen jede einzelne Unter-
suchung zu einer das allgemeine Wissen fördern-
den. Alle Arbeiten des unermüdlichen Professors
an der Prager Universität, Joseph Neuwirth,
sind ein Beweis dafür, dass die patriotische
Aufgabe nicht sorglicheren Händen hätte anver-
traut werden können. Und diese Aufgabe ist

wahrlich keine leichte. Nur wenige Künstler-
namen sind uns überliefert, wenige Werke, die
diesen Meistern mit Sicherheit zugeschrieben
werden können, bekannt. Die eigentümliche
Mischung deutscher und italienischer Stileieinente
in der Malerei erschwert die Unterscheidung der
einzelnen Individualitäten, die neben jenen Füh-
rern: dem Tommaso von Modena, Nikolaus
Wunnscr und Theodorich von Prag sich betä-
tigen. Ein entscheidender Schritt zur Klärung
der Thntsachen war geschehen, als N. den An-
teil jener drei Künstler an der Ausschmückung

des Schlosses Knrlstein durch sichtende Kritik

hatte feststellen können. Hierdurch ward vor*

ncbmlich das bis dahin ganz schwankende Bild

des Meisters vom Mittclrhein, dem die Fresken

im Treppenhause zugewiesen wurden, gefestigt.

Die glückliche Entdeckung von Kopien aus dem

16. Jh. nach den nicht mehr erhaltenen Bildern

der Genealogie der Luxemburger in Karlstein

erweiterte unsere Kenntniss von dem Vorstellungs-

kreise und Stoffgebiete der Malerei unter Karl IV.

In der vorliegenden dritten Publikation er-

hält nun der nächst den Karlsteincr Gemälden

wichtigste Kreskenzyklus des 14. Jh.s: der im

Kreuzgang des Emausklosters in Prag, seine

Würdigung.

Ein Ucberblick über die Geschichte des

Klosters, welches 1348 für die slavischen Bene-

diktiner begründet wurde, von 1419 bis 1592

ein Sitz der Utraquisten war, später spanischen

Benediktinern übergeben ward und seit 1871 zu

der Beuroner Kongregation gehört, leitet die

kunstgeschichtlichen Untersuchungen ein. Es

wird nachgewiesen, dass die Fresken im Kreuz-

gang zwischen 1350 und 137 2 entstanden sind

und bereits 1412 und dann wieder 1638 aufge-

frischt worden sind. Ihr Zustand ist heute lei-

der ein sehr zerstörter, ja eine Anzahl Bilder

ist im 17. Jh. durch neue ersetzt worden. Immer-

hin gelingt es, wenigstens das Gegenständliche

genau fcstzustcllen
, und dieses ist von hoher

ikonographischer Bedeutung. In 79 Bildern,

welche in zwei Reihen .an den Wänden der 22

Gewölbjoche übereinander angeordnet sind, wird

uns die Heilsgeschichtc vor Augen gebracht und

zwar derart, dass immer zu einer Darstellung

aus dem neuen Testament in der oberen Ab-

theilung zwei Szenen aus dem alten Testament

darunter in Beziehung gesetzt sind. Es sind,

wie der Vf. auf Grund eines eingehenden Ver-

gleiches (auch der Miniaturen der Zeit) nach-

weist, die typologischen Bilderreihen des Spccu-

lura humanae salvationis und der biblia paupenim,

die hier eine monumentale Gestaltung von selte-

nem Umfange erhalten haben, doch zeigt sich

der geistige Urheber des Planes nicht sklavisch

abhängig von jenen Vorbildern, sondern vielfach

selbständig erfinderisch in der Gruppirung und

in Einzelheiten. „Wenn auch noch schüchtern,

so regt sich doch ein neuer Geist“ — mit die-

sen Worten fasst N. das Resultat seiner für die

Ikonographie mittelalterlicher nordischer Kunst

sehr wichtigen Forschungen zusammen.
Was den Stil der Fresken anbetrifft, erkennt

er die beiden in Kartstein unterscheidbaren Haupt-

richtungen: die italienische, durch Tommaso nach

Böhmen gebrachte und die einheimische
,

durch

Theodorich vertretene, auch hier wieder, jedoch

in dem Sinne, dass die eigentlichen Schöpler

der Wandgemälde Italiener — und zwar glaubt

er vier Individualitäten unterscheiden zu können

igitized by kjOOglt
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— gewesen seien, dieselben sich aber in der

Formensprache dein Stil Theodorichs bis zu

einem gewissen Grade accornodirt und böhmische
Künstler als Gehilfen verwendet hätten. Ein be-

sonders deutliches Beispiel für solche Mischung
der Elemente ist ein (in vorzüglichem Farben-

druck wicdcrgcgcbcncs) Tafelbild mit der Kreu-
zigung im Emauskloster. Der vom Vf. gegebe-
nen Charakteristik dürfte nichts Wesentliches

hinzuzulügen sein. Der Thatsache gegenüber,

dass die Kompositionsweise italienisch, die Typen-
uud Gewandbildung der Figuren nordisch ist,

bleibt aber immer die Entscheidung darüber, ob
die Meister Italiener oder Böhmen waren, schwie-

rig. Der Ref. vermochte sich bei einem letzten

Besuche des Klosters schwer in den Gedanken zu

finden (namentlich vor den Arbeiten des Meisters

D), dass Italiener so weit in der Aufnahme nor-

discher Forincnelcmente gegangen seien. Doch
giebt er zu, dass andererseits cs vielleicht ebenso

schwer vorstellbar ist, dass nordische Künstler

die italienische Kompositionsweise sich derart

zu eigen gemacht batten. Vielleicht werden
weiter zu erhoffende Publikationen Prof. Neu-

wirths die Frage zur endgültigen Entscheidung

bringen.

Veröffentlichungen wie diese — «auch den

Abbildungen sei an letzter Stelle volle Aner-

kennung gezollt! — machen ja den Empfänger
unbescheiden. Sein Wunsch sucht zu errathen,

was die Prager „Gesellschaft“ als Nächstes

plant oder womöglich schon in Angriff genom-
men hat.

Heidelberg, H. Thode.

Notizen und Mittheilungen.

Oie in dem Bodleianus (Canonicianus 41 , s. XI)

entdeckten Juvcnalverse (s. Sp. 840) sind jetzt in der

Classical Review XIII, 201 ff. von dem glücklichen Ent-

decker Winstcdt publizirt und die übrigen Abweichungen
des Ms. mitgetheilt worden. Trotzdem die Hs. zur
u> Kliissc gehört, ist an der Echtheit der 34 Verse, die

VI 365 ihren Platz haben, nicht zu zweifeln. Sie sind

aber schwer verständlich und harren noch an einigen

Stellen der Emendation. Die neuen Verse stellen eine

zum Theil mtl anderen Stellen der Satiren zusammen-
fallendc Digression dar, die der Dichter wohl selbst bei

der Sammlung seiner Satiren ausschied, die sich aber doch
aus der Einzetnedition in einem Zweig der llcberlieferung

erhielt. Auch an einer andern Stelle, VI 373, hat die

Hs. 2 Verse mehr.
Die Ausbeutung der Oxyrhvnchos Papyri schreitet

unter der rüstigen Arbeit von Grenfelt und Hunt so
voran, dass der zweite Band im Herbste erscheinen
w*rd. Es befindet sich darunter, wie man vernimmt,
das Bruchstück eines Olympionikcnvcrzcichnisscs (aus

Aristoteles' ’Okojjuwovlxai ?) , welches die Olympiaden
der Jahre 480— 468 und 456—118 betrifft. Für Pindar
und Bakchylides ist der Fund höchst wichtig trotz der
grossen Verstümmelung. Ferner Beste von Scholien
zu Uias XXI, die neben A selbständigen Werth haben
(spätestens aus d. 1. Jh. tu Chr.). Ferner 61 Verse aus
der berühmten llspatfipopivr) des Menander. Der zweite
Band wird also hinter dem ersten nicht an Interesse

zurückstchcn.

ln e. dem Reichstag zugegangenen Nachtragsetat

wird beantragt, das Haus, in dem sich die Zweignnstalt
d. Kaiserl. deutsch. Archäolog. Instituts in

Athen befindet und das siegegen einen Jahrcszins von
101)00 M. seit 1888 auf 25 Jahre gemiethet hat, für

200000 M. zu erwerben — auch die Institute Englands,

Frankreichs, Amerikas besitzen eigene Häuser. Der
Besitzer hält sich nur bis Mitte Juli an sein Angebot
gebunden.

Den zur Verfügung stehenden Betrag von 1350 M.
hat die Kgl. preuss. Akad. d. Wissensch. am 16. Mai,

dem Jahrestuge d. Bopp-Stiftg, dem ord. Prof. Geh.
Reg.-Rath l)r. H. Zimmer in Greifswald als Beihilfe zu

e. Reise nach Irland und Wales u. zur Beförderg s.

sprachwissenschaffl. Studien üb. d. Keltische zuerkannt.

Der 6. Jahrg. d. Greifs walder Ferien kursus. der

Herren und Damen, besond. Lehrern u. Lehrerinnen

Gelcgcnh. zur Envcitcrg u. Erneucrg ihrer Kenntnisse

geben und ihnen Anlcitg bieten soll, sich Wissenschaft!,

fortzubildcn , findet vom 10.— 28. Juli statt. Anfragen

u. Bestellungen sind unter der Adresse: Ferienkurse,

Greifswald zu richten. Eine Vollkarte z. Besuch aller

Vorlesgn u. Uebgn kostet 20 Mark. Zu den Lehrfächern

gehören: deutsche Sprache u. Litt. (Prof. Siebs üb. c.

Kap. aus d. nhd, Syntax (Präpositionen), Goethe bis

1775, Grundzüge d. Phonetik u. dtsch. Aussprachelehre;

Prof. Landois üb. Bau u. Thätigk. d. Stimm- u. Sprach-

organc; Dr. Bruinier üb. Schillers Balladen u. dtschc

Uebgn f. Ausländer), engl. Sprache u. Litt (Prof. Kon-

rath üb. d. Gcsch. d. engl. Sprache; Mr. Quiggin üb.

Tendencies in engl, literat. past and present; Miss Todd,

Uebgn in engl. Konversat.), franzos. I.itterat. (Mr.

Brandin üb. La Poesie lyrique cn France au 19« siede),

Religion (Prof. Cremcr üb. Gleichnissreden Jesu), Pädago-

gik (Prof. Schuppe), Geschichte (Prof. Bernheim üb. Kultur-

u. Wirthschaftsgcsch. in Wissensch. u. Untcrr.; Prof. Sccck

üb. d. augusteische Ztalter; Dr. Altmann üb. preuss. Ver*

fassgsgcsch. 1806/50), Ausgewählte Kapp. d. physisch.

Erdkde u. Exkursionen (Prof. Credncr), Experimental-

vortrage üb. Etektric. u. Magnetism. u. Uebgn im Experi-

mentiren mit physikal. Unterrichtsapparaten (lTof. Richarz),

die innere Organisation d. Pflanze (Prof. Schütt).

Gelehrte Gesellschaften und Vereine.

In d. Maisitzg d. Berliner Gymnasiallehrer-Vereins

gab der Vorsitzende Hr. Lortzing Bemcrkgn zu d.

Jahrcsbcr. f. 1898/99 u. besprach d. Aufsatz d. Ober-

lehrers Wermbter in Raslcnburg üb. d. Füllg d. höheren

Lehranstalten Prcussens. Zum Schluss Tand e. Berathg

u. Bcschlussfussg üb. d. Thesen statt, die Hr. Klatt itn

Anschluss an s. Bericht üb. d. neueste Schrift Schröders

aufgestellt hatte.

In d. Maisitzg d. Kunstgeschichtl. Gesellsch. zu Berlin

sprach Hr. II. Mackowsky üb. Gitta di Castcllo u. Hr.

A. Hasel off üb. neuere Veröffcntiichgn aus d. Gebiet

d. Miniaturmalerei.

Personalchronik.

Ernennungen, Auszeichnungen usw.

I. An Universitäten usw. Die thoolog. Fakult.

d. Univ. Holle hat bei d. Tholuck - Gedächtnisfeier den

ao. Prof. Uc. J. Rothstein in Halle, den ao. Prof.

Dr. G. Dalman in Leipzig und den Missionsinspektor

Büchner in Hcnnhut zu Ehrendoktoren ernannt. —
Die theolog. Fakult. d. Univ. Jena hat den Prediger

Lic. Dr. Kirmss an d. Neuen Kirche in Berlin zum

Ehrendoktor ernannt. — Die Univ. Freiburg i. B- hat

den Erzbischof Nörbcr. d. Geistl. Rath Lender u. den

durch Forschgn in altspan. Sprache u. Litt, bekannten

Gelehrten Schäffer in Frankfurt a. M. zu Ehren-

doktoren ernannt - Dem Oberbibliothekar an d. Univ.-

Bibliolhek zu Halle, Dr. M. Pcrlbach. ist d. Titel

Professor verliehen worden. — Der ao. Prof. o. d. Um\.
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Tübingen, Dr. Walter Trocltsch, ist z. o. Prof. d.

Volkswirtschaftslehre a. d. Tcchn. Hochschule in Karls-

ruhe ernannt worden. — An d. Univ. Leipzig hat sich

Dr. Kranz Eulenburg aus Berlin als Privatdoz. f.

Nationalökonomie u. Statistik habilitirt. — Der o. Prof,

a. d. dtsch. Univ. zu Prag, Dr. Joseph Neuwirth ist als

o. Prof. d. allgemein. Kunstgesell, an d. techn. Hoch-
schule zu Wien berufen worden.

II. An Gymnasien usw. Gymn.-Dir. Geh. Rath

Dr. G. Wandt in Karlsruhe ist zum Mitgl. d. Reichs-

schulkommission ernannt worden. — Der Oberlehrer
am Gymn. u. Renlgymn. an d. Kreuzgasse in Köln,

Dr. Franke, ist z Direktor d. Gymn. in Patschkau er-

nannt worden; Direktor Prof. Dr. Gilbert am Gymn.
zu Schneeberg ist an d. Fürsten- u. Landcsschule zu
Grimma versetzt worden.

Todesfälle:
Der französ. Geschichtschreiber Prof. BcrtholdZellcr,

im 61. J.. in Paris; der Direktor d. Hofbihliothck, Dr.

Heinrich v. Zeissberg, am 27. Mai, 60 J. alt,

in Wien.

Neu erschienene Werke,
vom 25. bis 31. Mai in der Redaktion ein geliefert,

Bloh bäum, E., Christus redivivus. Th. 1: D. Voraus*
setzgn alter Wissensch. Brl., Schwetschkc. M. 3.

Böhmer, H. , Kirche u. Staat in England u. i. d.

Normandie im 11. u. 12. Jh. Lpz., Dieterich (Theodor
Weicher). M. 12.

Brink, B. ten, Gcsch. d. engl. Litt. I. Bis zu Wiclifs
Auftreten. 2. Aull. hgb. v. A. Brandt. Strassb., Trüb-
rter. M. 4,50.

Brockclmann, C., Syrische Grammatik. Brl.,

Rcuthcr & Reichard. M. 7.

Brunner, A., u. H. Stöckel. Dlschc Littgesch. f.

höh. Lehranstalten. Bamberg, Büchner. Geb. M. 2.

Cappellctti, L., Napoleonc I. (Manuali Hocpli.]
Mailand, Hoepli. Geb. L. 2,60.

Corsscn, P„ Zwei neue Fragm. d. Weingartener
Prophetenhs. nebst c. Untcrsuchg üb. d. Vcrhältn. d.

Weingarten, u. Würzburg. Prophetenhs. Brl., Weid-
mann. M. 3.

Gramer, A., Ucb. d. ausserhalb d. Schule liegenden
Ursachen d. Nervosität d. Kinder. (Schiller u. Ziehens
Sammlg v. Abhdlgn aus d. Geb. d. püdagog. Psvchol.
u. Physiol. II, 5.J Brl., Reuther & Reichard. M. 0,75.
Dahlmann, J., Mahäbbäruta Studien. I: Genesis d.

Mahübhlirntu. Brl., Dames. M. 15.

Donath, B., D. Kinrichtgn zur Erzeugg d. Rocntgen
strahlen u. ihr Gebrauch. Brl., Reuther & Reichard.
M. 4,50.

Ferguson, W. Sc., The Athenian Archons of the
3 J and 2 d cent. before Christ. (Cornell Studics in
Closs. Philol. X|. New York, Macmillan Comp. Cts. 75.
Fischer, M., Schleiermacher. Brl., Schwetschke.

M. 3.

Mimagalli, Gius. , Chi l'ha detto? Tesoro di cita-
zioni. 3. cd. Mailand, Hoepli. L. 5.

Gcrland, E., D. Archiv d. Herzogs v. KanJin im
Kgl. Staatsarchiv zu Venedig. Strassb., Trübner
M. 3,50.

Goebel, S., Johannes d. Täufer. Dichtg u. Wahrh.
Gütersloh, Bertelsmann. M. 0.40.

Greif, M., General York. Vaterland. Schauspiel.
Lpz., Amclang. M. 1.

Grisar, H., Gcsch. Roms u. d. Päpste im M.-A.
6. Lief. Frciburg i. U. , Herder. M. 1,60.
Gross, IL, Handh. f. Untcrsuchgsrichtcr als System

M
k
;

r
:

m,na,,5tik - Leuschner & Lubcnskv.

Grunow, J., Huschs Tagcbuchbliittcr u. d. dtsche
Presse. Lpz., Fr. Wilh. Grunow.
Haendckc, B,. Max Klingcr als Künstler. [Ucb.

Kunst d. Neuzeit. II.) Strassb., Hcitz. M. I.

Hebra erbrief, Briefe d. Petrus, Jakobus, Judas,

bearb. v. H. v. Soden. (Hand-Commcntur z. N. T.,

bearb. v. Holtzmann, t Lipsius, Schmiedel, v. Soden.

III, 2.J 3. Aufl. Freiburg i. B., Mohr (Sicbcck). M. 4.

Historie. Danmarks Riges, af Joh. Steenstrup u. A.

55. H. Koph., Bojesen. Kr. I.

Huther, A. , D. psycholog. Grdlage d. Untcrr.

(Schiller u. Ziehcn's Sammlg v. Abhdlgn aus d. Geb.

d. püdagog. Psvchol. u. Physiol. II, 6.) Brl., Rcuthcr

& Reichard. M. 2.

Joannes Nicolai Sccundus, Basia, hgb. von G. Ellin

ger. [Lat. Litteraturdenkm. d. 15. u. 16. Jh.s, 14.)

Brl.. Weidmann. M. 2.

Kaisenberg, M. v., Die Ritter vom Sporn. Er-

zahlgn aus kavallerisL Kreisen. Brl., Siegismund.

M. 4.

Kcats* Hvperion, hgb. v. J. Hoops. (Engl. Text*

bibliothek. 3.) Brl.. Fdber. M. 1,60.

Kleiber, M., Abseits d. Touristcn-Strasse. Rciscbildcr

aus Dalmatien. Münch., Lindaucr. M. 1,35.

Knod, G. C. t Dtsche Studenten in Bologna (1289

—

1562). Brl., Decker. M. 3o.

Lieder u. Sprüche, Geschichtl., Württembergs. Hgb.

v. K. Steiff. 1. Lief. Slttg., Kohlhammer. M. 1.

Licdersammlgc, D. allprovcnzal.
,

d. I-aurenziuna

in Florenz, hgb. von E. Stengel. Lpz., Dieterich (Theo-

dor Weicher). M. 3.

Lu sch in v. Ebengreuth, A., Grdr. d. österr. Reichs-

gcsch. Bamberg, Büchner. M. 6.

Maccari, L-, Bacchilide e Orazio. Urbino, Druck

v. Rocchetti.

Mackintosh, R., Front Comte to Benjamin Kidd.

Lond., Macmillan.

Mazclicrc, de la, Essai sur 1'hisL de Japon. Paris,

Pion. Fr. 4.

Mortensen, J., Medeltidsdramat i Frankrikc. (Popu-

lärt vctenskaplign förchiisningar vid Göteborgs Hög-

skolu. IX.) Göteborg, Wcttergrcn & Kerber. Kr. 2,25.

Ocrtmann, P., D. Recht d. Schuldverhältn. 2. Th.

(Schl.). [Kommentar z. BGB. u. s. Nebengcsclzen.)

Brl., Carl Heymann. M. 10,40.

Paulsen, Fr., Kant d. Philosoph d. Protestantism.

Brl., Reuther & Reichard. M. 0,60.

Rocthc, G., D. Reimvorreden d. Sachsenspiegels.

(Abhdlgn d. kgl. Gesellsch. d. Wiss. zu Gotting. Phil.-

hisL Kl. N. F. ü, 8.) Brl., Weidmann. M. 8.

Rundschau, Theolog., hgb. von W. Bousset. II.

Jahrg. 5. H. Freiburg i. B., Mohr (Siebeck). Jahrg.

M. 6.

Schmaus, J.. Aufsatzstoffe u. Aufsatzproben f. d.

Oberstufe d. Humanist. Gvmn. III. Bamberg. Büchner.

M. 1,80.

Schnitzler, A., D. grüne Kakadu. Paracelsus. D.

Gefährtin. 3 Einakter. Brl., S. Fischer. M. 2.

Schroedcr, V., L’abbc PrcvosL Paris, Hachettc.

Fr. 3.50.

Schulte vom Brühl, D. Sünderin. Novelle. Brl.,

Fischer & Franke. Geb. M. 3.

Schumacher, Fr., Im Kampfe um d. Kunst. Beitr.

z. Architekten. Zeitfragen. (Ucb. Kunst d. Neuzeit. LJ

Strassb., Hcitz. M. 2.

Staudinger, F. , Ethik u. Politik. Brl., Dümmlcr.

M. 2.40.

Taylor, Ch., The Oxyrhvnchus Logia and the Apo-

ervphal Gospels. Oxford , Clarendon Press (Lond.,

Frowdc). Sh. 2. 6 d.

Trinius, A., Thüringer Geschichten. Brl., Fischer

& Franke. Geb. M. 3.

Türck, H., D. geniale Mensch. 4. Aufl. Brl.,

Dümmlcr.
Urkdb. d. Stadt Esslingen. Bd. I. bearb. von A.

Dichl, unt. Mitwirkg von K. H. S. Pfaff. [Württcmb.

Gcschichtsqucllcn. IV.} Stttg., Kohlhammer. M. 6.

Wickenhagen, C. , Kurzgefasste Gcsch. d. Kunst.

Slttg., Ncff. Geb. M. 5.
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Zehnder, L, D. Entsteh« d. Lebens. I. Th.: Mone-
ren. Zellen. Protisten. Freiburg i. B., Mohr (Siebeck).

M. 6.

Zimmer mann, M. Gg., Giotto u. d. Kunst Italiens

im Mittelalter. I. Bd. Lpz., E. A. Seemann. M. 10.

Demnächst erscheinende Werke.
Aus dem Gebiete des

Unterrichtswesens . F r ick . P., u. Sc h n e i de rha n , J„
D. Volksschulmethodik. 35 Bog. Stttg. , Muth. Geb.
M. 5.

Geschichte. Gramer, J., D. Gesch. d. Alamannen
als Gaugeschichte. Brest., Marcus. M. 15. — Hcigel,
K. Th., Dische Gesch. vom Tode Friedr. d. Gr. bis z.

Auf lösg d. alten Reichs. I. 1786—1792. 36 Bog. Stttg.,

Cotta Nf. M. 8.

Geographie, ßelow, E., Mexiko. II. Brl., Allg.

Vcr. f. dtsche Litt.

Staats- k. Sozialwissensch. Hoch, R. v., Gesch. d.

Tiipfcrarbeiter v. Staffordshirc im 19. Jh. 20 Bog. Stttg.,

Cotta Nf. M. 7. — Hallgarten, R., D. kommunale
ßesteuerg d. unverdient. Werthzuwachses in Engld.

13% Bog. Ebda. M. 4,80.

Zeitschriftenschau.

Theologie und Religionswissenschaft.

ZIsehr. f. Theol «. Kirche. IX, 3. E. Rolffs,
Schuld u. Freiheit. — E. Vischer, Religion u. Kirche
im Christenth.

The Bibliotheca Sacra. April. W. J. Beecher, Old
Testament Books versus their Sources. — F. J. Lamb,
Value to Faith of the Trial of Jesus. — Ch. C. Merrill,
The Christian Conception of Wealth. — N. Lathorp,
The Holy Scriptures and Divorcc. — E. I. Bosworth,
The Damascus Vision and I’aul's Theology. — Prof.

Park's 90*h anniversary. — N. Dw. Hillis, The Influencc

of Jesus Christ in Civilization- — D. S. Gregory,
Caedmon, the first great english Poet. — Z. Sw. Hol-
brook, The Future of Trusts. — G. Fr. Wright,
„Christian Scientists“.

Philosophie.

Arch. f. Gesch. d. Philos. N. F. V, 3. Anna Tu-
rn ark in, D. Associationsprinzip in d. Gesch. d. Aesthetik.

— J. Zmavc, D. Prinzipien d. Moral bei Thomas v.

Aquin. — K. Prnechter, Zu Klennthcs Frgm. 91 Pcars.
— G. L. Duprat, La Theorie du itvs&fift ohez Aristote.
— W. Dilthey u. A. Heubaum, Jahresber. üb. d.

nachkant. Philos. III. IV. (Schl.)

Arch.
f. systemat. Philos. N. F. V, 2. B. Tbc hi*

tscherin, Raum und Zeit — H. Klei npeter, Ucb. Ernst
Machs u. Hcinr. Hcrtzs prinzip. Auffassg d. Physik.
— P- Natorp, Zur Streitfrage zw. Empirism. u.

Kriticismus. — J. Hacks, D. Prinzipien d. Mechanik
v. Hertz u. d. Kausalgesetz. — M. Wentschcr, Zur
Theorie d. Gewissens.

Vierteljahrsschr. f. Wissenschaftl. Philos. 23, 2.

0. Külpe, lieb. d. associativ. Faktor d. ästhetisch.

Eindrucks. — E. Posch, Ausgangspunkte zu e. Theorie
d. Zeitvorstellg. II. — H. Schwarz, D. empirist.

Willenspsychologic u. d. Gesetz d. relativ. Glückslorderg.

Philologie und Litteraturgeschlchte.

Revue cellique. 20, 2. S. Re in ach, Le corait dans
Tindustrie celtique (suite). — Wh. Stokes, The Bodleian
Amra Choluimb chille (suite). — P. Le Nestour, Un
Credo en breton du XV® siede. — J. Strachan, Final
Vowels in the Fclire Oenguso. I. — E. Erna ult, Sur
ki chute de -er final en breton. — J. Loth, Melanges:
L Pubgint, Gynt. 2. afftvys\ irvoas. 3. Lc sens de
t*yuyw (Saint Davids). 4. dinsol. 5. Lc coudricr ct

lc saule dans les coutumcs galloises.

Bulletin de Correspondance bellinique. Dcecmbrc.
P. Perdrizet, Lecythc attique trouve ä Chypre. —
G. .Cousin, Mylasa et Olvtnos. — A. de Ridder,
Amphores bcotienncs ä rclicfs. — G. Seurc, Voyage
cu Thrace. L'emporium romain de Pizos. — J. Par-
goirc, Inscriptions d'Hcraclcc du Pont.

Gesohlohte.

Wesldlschc Ztschr. f. Gesch. u. Kunst. 18, I. von
Sarvey, Röm. Strassen im I.imosgcbietc. — H. Forst,
D. Spanier am Rheim im 30jähr. Kriege. — O. v. Bre-
men, D. Lepra-Untersuchgn d. Kölner medizin. Fakult.

v. 1491— 1664.

Revue des Hudes hisloriques. Avril -Mai. M. Du-
moulin. Du groupement des Socictcs savantes en vue
de travaux communs. — A. Auzoux, Souvenirs de

M. de la Rouvrage, enseigne de vaisseau, 1805/6. — E.

All ix, La philosophic politique et sociale de Mably (fm).

Geographie, Länder- und Völkerkunde.

Globus. LXXV, 20. H. Crammcr u. R. Sieger,
Untersuchgn in d. Oetscherhöhlen. — W. Volz, Haus-
bau u. Dorfanlage bei d. Battakern in Nordsumatra. —
W. v. Biilow, Zu d. Wandergn u. d. Abkunft d. Poly-

nesier (Stammessagen u. Sprachvcrglcichg).

The Scottish Geographical Magazine. May. G. E.

H. Barkett- Hamilton ,
Kamchatka.

Staats- und Rechtswissenschaft.

Ztschr. f. dtsch . Zivilprozess. XXV, 3. 4. G.

Walker, D. österr. CP.-Gesetze im Vergl. mit ihren

Entwürfen. — Redlich, D. Rechtskraft d. Entschcidg

üb. d. Gegenforderg im Falle d. Aufrcchng. — J.

Flechtheim, D. Struktur d. negativ. Feststcllgsklagc.

— E. Jacobi. D. Rechte d. Sondernachfolgers in die

Rechte aus d. Urtheil auf Herausgabe d. vollstreckbar.

Urtheilsausfertigg

.

Ztschr. /. Sozialwissensch. 1899, 5- W. Rein,

Ucb. Stcllg u. Aufgabe d. Pädagogik o. d. Univ. — U.

Wille, D. Krieg. — T. S. Cree, D. kollektive Arbcits-

vertrag (Schl.). — J. Lippert, Bcmerkgn zu v. Treitsch-

kes «Politik“.

Journal des Economistes. Avril. Henry -Leon,
Quelle est la vcritable definilion de l'individualisme? —
R.-G. Levy. Du taux actuel de l’interct et de ses rapporls

npec la production des metaux prccieux ct les autres

phenomencs cconomiques (fin). — M. Zahlet, Le mou-

vement financier et commercial. — M. Block, Revue

des principalcs publications cconomiques de l'clrangcr.

— D- B., Les tinances italiennes. — A. E. Sayous,
Le raarebe ä termc cn grains ä Londres. — Fr. Passy,

Oü diable la vanitc vatelle sc nicher? — Le probleme

des monopoles.
Allgemeines.

Baltische Monatsschr. Mai. Erläuternd. Memoire

z. Stcucrreformprojckt d. livländ. Landtages v. J. 1898.

— Zur Gesch. u. Kritik d. offiziell. Statist. Daten üb.

d. Elemcntarbildg in Russld. — K. Krüger, Ernst von

Liphart. — H. Eisenschmidt, Religiöse Phrase. —
F.. v. d. Brüggen, Polit. Korrespondenz. — D. russ.

Dichter A. S. Puschkin u. d. F.stländer.

Beil z. Münch. Allg. Zig. Nr. 109. E. Muenster-

borg, Zentralstellen f. Wohlfahrtspflege. — Adolf Haus-

raths neuester Roman (Pater Maternus.». — 1 10. W.

Hasbuch, Marx od. Rodbcrtus u. Mario? — G. Pfizer,

Chirurg u. Jurist. — Aldinger, E. dtsche Kolonial-

schule. — 111. C. J. Fuchs, D. heut. Stand d. Ar-

beiterwohngsfragc. — P. Horn, Vergleichende Soldaten-

sprache. — 112/13. H. Bulle, Alte Städte Kleinasiens.

— 112. M. Brahn, Pädagog. Experimente. — 113.

Nochmals d. Nothstand d. verabschiedeten Offiziere. —
114. W. v. Wurzbach, D. Vorläufer d. modern.

Novelle im 18. Jh. — M. J, Friedländer, D. Cranach-

Aussleilg in Dresden.
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Soeben erschien:

Bismarck als Redner.
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Eine Studie
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Chr. Rogge,
Msrincstatiiinspfarrer So Kiel.

2 Bog. brosch. M. 0,50.
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INHALT:
Theologie und RellglenewUeonaehaft.

Kittel, Zur Theologie des A. T.s.

(Ord. Univ. - Prof. Dr. thcol. Frie-

drich Giesebrecht. Königsberg.)

La Bible fran^aisc de Calvin
cd. p. Reuss. II. (Dekan Dr. theol.

August Baur, Weinsberg.)

v. Kiigelgen, Dogmatik Albrecht

Ritschls. (Privatdos. Lic. Dr. Georg
Wobbermitt, Berlin.)

Phiieaophle.

Thilo, Flügel, Rein, Rüde, Her-

bart und die Herbartiancr. (Gymn.-

Prof. Dr. Rudolf Lehmann, Berlin.)

Türck, Der geniale Mensch. 3. Aull

.

(Dr. Friedrich Jungklaus, Jena.)

Philologie und Lltteraturgezchlchte.

Pallen, Philosophy of Literature.

(x\ord. Univ. - Prof. Dr. Wilhelm

Wetz , Giessen.)

W i n c k 1 e r ,
Altorientalische Forschun-

gen. 2. Reihe. I, 1. (Ord. Univ.-

Prof. Dr. Peter Jensen, Marburg.)

Philonis opera. Vol. 111 ed. Wend-
land. (Ord. Univ.-Prof. Geh. Kirchen-

rath Dr. theol. Carl Siegfried, Jena.)

j

Albrecht, Römische Literaturge-

schichte. (Privatdoz. Dr. Rudolf
Helm. Berlin.)

|

Farroske Folkesagen og ASven-

tyr udg. ved Jakobsen. 1. (Ord.

Univ.-Prof. Dr. W. Golthcr, Rostock.)

Herold, Werthes und die deutschen

Zrinv-Dramcn. (Privatdoz. Dr. Ru-

dolf Schlösser. Jena.)

Scheuer. Frau von La Fayette. (Dr.

Rudolf Fürst, Berlin.)

Qaiehlotite.

Stein. Urgeschichte der Franken.

(Gymn. -Prof. Dr. Heinrich Hahn,

Berlin.)

! Eubel, Hierarchia catholica medii

aevi. (Ord. Univ.-Prof. Dr. F. X.

Funk, Tübingen.)

Humc, Spain, iLs Greatness and De-

cay. (Bibliothekar a. d. Kgl. Oeffentl.

Biblioth. Prof. Dr. Konrad Haebler,

Dresden.)

Abhandlungen zur Geschichte
der Mathematik. VIII. (Ord.

Prof. a. d. Techn. Hochschule Dr.

Siegmund Günther
,
München.)

Geographie, Lieder- und Völkerkunde.

Bidez et Parmentier, Un sejour

a Patmos. (Gymnz-Prof. Dr. Lud-

wig Biirchner, München.)

Staate- und Reehtewiteenechafteii.

Wilbrandt, Politische und soziale

Bedeutung der attischen Geschlech-

ter vor Solon. (Ord. Univ.-Prof.

Dr. Robert Pöhlmann, Erlangen.)

Schuchardt, Tcheques et Allemands.

(Ord. Univ.-Prof. Dr. Rudolfv. Scala,

Innsbruck.)

KunalwlMeaicliaft.

Sauer, Das sog. Theseion und sein

plastischer Schmuck. (Dircclorial-

Assistent a. d. Kgl. Museen Prof.

Dr. Hermann Winnefeld

,

Berlin.)

Moderne Dichtung.

Griechische Tragödien ,
übersetzt

von U. v. Wilamowitz-Mocllendorff.

L (Privatdoz. Dr. Richard M.

Meyer, Berlin.)

otlzen und mtthellungen.

Gelehrte Gesellschaften und Personal-

veränderungen , Inhalt ncuerschie-

nencr Zeitschriften, neu erschie-

nene und demnächst erscheinende

Schriften.

Theologie und Religionswissenschaft.

Rud. Kittel, Zur Theologie des Alten Testa-

ments. Zwei akademische Vorlesungen: 1. Das
Alte Testament und die heutige Theologie.

II. Jesaja 53 und der leidende Messias im

Alten Testament Leipzig, J. C. Hinrichs. 1899.

30 S. 8'. M. 0,70.

Die kleine Schrift enthält zwei Reden, die

erste „Das A. T. und die heutige Theologie-

beschäftigt sich mit der Frage, ob und wie weit

religiöse Voraussetzungen die Darstellung der

Geschichte Israels beeinflussen dürften, für die

man heutzutage mit Recht streng historische

Kritik fordere. Der Vf. kommt zu dem lirgeb-

niss, dass eine voraussetzungsiose Geschichts-

schreibung auf Gebieten, die tiefere religiöse

Probleme berühren, nicht möglich sei, und dass —
von Einzelfragen natürlich abgesehen — nur der

Christ das Ganze der alttestamentlichcn Geschichte

richtig verstehen und darstellen könne. Kittel

scheint nicht bemerkt zu haben, dass seine letzte

These die erste aufhebt. Die Behauptung, dass

jede Forschung befangen sei, führt zur absoluten

Relativität aller historischen Erkenntniss. Sie ist

also geeignet, den Glauben an die Macht der

historischen Wahrheit überhaupt zu zerstören,

dann aber kann auch die Forderung möglichst

strenger Kritik nicht aufrecht werden, die K.

doch verficht. — Gewiss, darin stimme ich K.

durchaus zu, handelt es sich bei den verschiede-

nen Betrachtungsweisen der Geschichte Israels

im letzten Grunde um einen Kampf der Welt-

anschauungen. Aber die Weltanschauung soll
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aus der Geschichte gewonnen werden und nicht

umgekehrt. Denn zur Geschichte im weitern

Sinne gehören auch die eigenen Beobachtungen

und Erfahrungen des Forschers im Leben seiner

Mitwelt und in seinem individuellen Dasein.

Die zweite Rede behandelt das Problem, wer
der im 53. Kap. des Jesaia so ergreifend geschil-

derte leidende und büssende „Knecht Gottes“ sei.

Unter Ignorirung des exegetischen Thatbestandes

und mittels einer — bezeichnenderweise — an

der Mathematik orientirten Geschichtskonstruk-

tion kommt K. auf die Idee eines leidenden

Messias und findet diesen durch unbeweisbare
Hypothesen (jede Nachricht darüber fehlt!) in

der Person des von den Persern „gekreuzigten“

nachexilischen Statthalters Serubbabel (vielleicht

auch seines Grossvaters Jojakin). Diese Ein-

tagsfliegc wird dadurch ihr Leben nicht langer

fristen, dass sie jetzt in allen Ecken der deut-

schen Studirstube mit vielem Geräusch umber-
summt.

Königsberg i. Pr. Fr. Giesebrecht.

La Bible fran^aise de Calvin. Livres des
saintes ecritures traduits ou revises par le

Rcformateur tires de scs oeuvres et accompagncs
des Variante« d'autres versions du I6 e siede par
Edouard Rcuss. Tome sccond: Livres du nou-
veau testnment. [Aus „corpus Roformotorum“.) Berlin,

C. A. Schwetschkc ct Fils, 1897. 795 S. 8". M. 10.

Für die vorliegende Ausgabe der französischen

Bibel Calvins, wie sie von Eduard Rcuss begonnen
und angebabnt worden ist und nun durch A.
Erichson in Strassburg zur Ausführung kommt,
kann der Ref. auf seine Anzeige in der DLZ.
1897 Sp. 1443 ff. verweisen. Der 2. Band giebt
nun ganz in derselben Weise, wie dies im 1. Bande
über einen Theil der Bücher des A. T.s ge-
schehen ist, die Bücher des N. T.s. Für die
Evangelien, mit denen der Band eröffnet wird,
ist der Text aus der Bibel v.

J. 1546 mit den
Varianten der Ausgaben von 1548, 15 54, 1555,
1 559, 1562 und 1563 und der Kommentaraus-
gaben v. J. 1555, 1559, 1561, 1562, 1563
genommen, für die Apostelgeschichte aus der
Genfer Bibel sammi den Varianten der Bibcl-
ausgaben von 1548, 1554, 1555, 1559, 1562,
1563 und der Kommentarausgaben von 1561,
156_ und 1563, für die Briete endlich zum Theil
aus den ältesten Ausgaben des Kommentars, zum
1 heil der Bibel von 1546, verglichen mit den
späteren Ausgaben beider Werke. Die paulini-
schen Briefe, mit dem Brief an die Römer an
der Spitze, machen den Anfang; ihnen folgt der
Brief an die Hebräer, den ja Calvin nicht zu
den Paulinen rechnet, sondern Lucas oder Cle-
mens zuschreiben möchte (vgl. Holtzmann, Lehrb.
der Einl. ins N. T. 8 S. 296). Den Schluss
machen die katholischen Briefe: Jakobusbrief,
beide Petrusbriefe und der erste Johannesbrief.

Die beiden anderen Johannesbriefe und die Apo-

kalypse fehlen. Einen calvinischen Text über

die letzteren Schriften zu gewinnen, war aus

dem Grunde nicht möglich, weil Calvin im Kom-
mentar 2. und 3. Job. und die Apokalypse völlig

mit Stillschweigen übergeht, wiewohl er „die

letztere in der Dogmatik öfters als eine kanoni-

sche Schrift zitirt“. Vgl. hierüber neben Holtz-

mann a. a. O. besonders E. Rcuss, Gesch. der

h. Schriften N. T. fl

§ 335 S. 382 oben. Wie
der Text und die Anmerkungen zeigen, ist das

Werk mit der grössten Sorgfalt ausgearbeitet

und verdient um seiner selbst willen, wie um
Calvins, des bedeutendsten Schriftauslegers int

Rcformationszcitaltcr willen, volle Anerkennung

und besten Dank.

Weinsberg. August Baur.

C. W. v. Kügelgen, Die Dogmatik Albrccht

Ritschls. Apologie und Polemik. Leipzig, A. Dei

chert (Georg Böhme), 1898. VII u. 125 S. 8°. M. 1,80.

Diese gründliche und Icscnswerthe Darstellung

und Bcurthcilung des dogmatischen Systems

A. Ritschls, wie es aus seinem monographischen

Hauptwerk unter Heranziehung seiner kleineren

dogmatischen Arbeiten zu konstruiren ist, darf

dem 1897 erschienenen und viel besprochenen

Buche von G. Ecke „Die theologische Schule

Albr. Ritschls“ zur Seite gestellt werden. Wie
Ecke versucht und verstanden hat, von einem

theologisch abweichenden Standpunkt aus der

Ritschlschen Theologie gerecht zu werden und

sie als ein zusammenhängendes Ganzes aufzu-

fassen, so gilt augenscheinlich auch von unserem

Vf., dass er an die Bearbeitung der Dogmatik

Ritschls von einem der überlieferten Lehre sehr

nahe kommenden Standpunkt herangetreten ist;

— das machen vor Allem die Beziehungen zur

dogmatischen Stellung Luthardts zweifellos. In-

folge der Art aber, wie v. Kügelgen sich seine

Aufgabe formulirt hat, ist es ihm noch besser

als Ecke möglich gewesen, darzulegen, wie

Ritschls Dogmatik eine geschlossene und einheit-

liche Gesammtauffassung des Lehrgchalts der

christlichen Religion vertritt, eine Auffassung, die

gegenüber den unbewusst katholisirenden Ten-

denzen der orthodoxen Dogmatik und der picti*

stischcn Frömmigkeit eine konsequente Durch-

führung des reforrnatorischcn Glaubensverständ-

nisses unter Abweisung aller metaphysischen

Spekulation anstrebt, wenn auch nicht überall

erreicht. Als Nebenaufgabe betrachtet es v. K.

dabei, gegenüber den vielfach erhobenen An-

klagen, Kitschi habe lediglich eine Neuauflage

von Kants rationalistisch-moralistischer Religions-

betrachtung geboten, für alle einzelnen Haupt-

stücke der Dogmatik den Nachweis zu führen,

dass eine solche Anklage angesichts des spezi-

fisch christlich -religiösen Charakters der Ritschl-

sehen 'Theologie unbegründet und falsch ist.
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Kann man diesen NachWeisungen zustimmen, so

gilt dies dagegen nicht von den Auseinander-

setzungen über die eigentlich philosophischen,

vor Allem die erkcnntnisstheoretischen Positionen

Kants und das Verhältnis Ritscbls zu letzteren.

Vielmehr sind diese theils nicht eindringend ge-

nug, tbcils direkt unrichtig. Beides gleichzeitig

gilt von dem die betreffenden Ausführungen be-

herrschenden Urtbcil, Kitschi habe die Kantischc

Erkenntnistheorie im Anschluss an Lotze in po-

sitivem Sinne raodifizirt.

Berlin. G. Wobbermin.

Philosophie.

Herbart und die Herbartianer. Ein Beitrag

zur Geschichte der Philosophie und der Pädagogik.

[S.-A. aus dem encyklopudischen Handbuch der Päda-

gogik von W. Kein in Jena zusammengestcllt aus

den Arbeiten von Thilo, Flügel, Rein, Rüde.]
Langensalza, H. Beyer u. Söhne, 1897. 154 S. Lex.-

8°. M. 3.

Das Buch enthält zunächst einen kurzen Ab-
riss der Herbartschen Philosophie von C. A.

Thilo (S. 1— 11), sodann eine längere Abhand-

lung Reins „Herbart als Pädagog" (S. 13— 37).

Den Hauptbestandteil bildet eine vollständige

Bibliographie Herbarts und seiner Schule von

Ü. Flügel (Philosophie) und A. Rüde (Päda-

gogik) S. 39— 154.

Die Zusammenstellung hat etwas Ungleich-

artiges, und man wird sie kaum als eine glück-

liche bezeichnen können. Die Reinsche Abhand-
lung deckt sich nicht ganz mit der Aufschrift;

sie ist thatsächlich eine Biographie Hierbarts, in

welcher die Entwickelung seiner pädagogischen

Anschauungen allerdings in den Vordergrund
tritt, aber doch sehr im Allgemeinen bleibt. Der
Artikel Thilos, der dieser Abhandlung eigen-

tümlicher Weise vorgedruckt ist, bildet viel-

mehr eine Ergänzung zu ihr, indem er

Herbarts Philosophie und besonders seine Meta-

physik in einer gedrängten systematischen Ucber-
sicht zusamraenfasst. Eine gleich nothwendige

Ergänzung für Herbarts Pädagogik jedoch ver-

missen wir; statt ihrer wird einfach auf die

älteren Arbeiten von Strümpell und Rein ver-

wiesen. So kommt es, dass thatsächlich nicht

einmal die allgemeinen Gesichtspunkte, die für

Herbart von Wichtigkeit sind, vollständig zur

Anschauung gebracht werden. Das Vcrhältniss

4er Pädagogik zur Psychologie z. B. wird von
Rein kaum inehr als gestreift (S. 35), aber auch
1 bilo lehnt es (S. 7 ) ab

,
auf die Psychologie

näher einzugehen, so dass man es vergeb-
lich versuchen wird, sich aus dem vorliegenden
Buche über diese Seite der schöpferischen

Ihätigkeit Herbarts, die vom geschichtlichen

Standpunkt betrachtet jedenfalls mit die wich-
l|gste ist, zu orientiren. — Nachzurühmen ist

beiden Abhandlungen, dass sie klar und über-

sichtlich geschrieben sind, und dass der begeistert

apologetische Ton, der in ihnen herrscht, nicht

zu einer schroffen Polemik oder einer kritiklosen

Verhimmelung führt.

Die nachfolgende Bibliographie zeigt, welch

einen staunenswerten Umfang die Herbartlitte-

ratur angenommen hat. In dieser Hinsicht bietet

die höchst fleissige Zusammenstellung ein inter-

essantes Gesammtbild; freilich, zur Orientirung

über die einzelnen Fragen und zur praktischen

Förderung bei eigener wissenschaftlicher Arbeit

tragen, nach meiner Erfahrung wenigstens, der-

artig umfassende Literaturverzeichnisse, in denen

jede Scheidung zwischen Wichtigem und Un-

wichtigem von vornherein ausgeschlossen ist,

verhältnissmässig wenig bei.

Versehen und Druckfehler stören in dem
Hefte vielfach, wie das auch schon in anderen

Tbeilen des „Encyklopädischen Handbuches“ dem
Ref. unangenehm aufgefallen ist.

Berlin. Rudolf Lehmann.

Hermann Ttirck, Der geniale Mensch. 3. Aull.

Berlin, Ferd. Dümmler, 1898. XII u. 378 S. 8°.

M. 4,50.

Die 1. und 2. Aufl. ist in Nr. 37 des Jahrg.

1897 besprochen; die erheblichen Erweiterungen

der 3. Aufl. rechtfertigen einen erneuten Hinweis.

Ausgehend von seiner Theorie, dass das

Genie sich als die höchste Form endlicher Exi-

stenz durch seine ausgesprochene Fähigkeit, vom
Endlichen zu abstrabiren, darstellt, ist Türck zu

einer neuen eigenartigen Auffassung der Sorge im

Faust gelangt. Der herkömmlichen Erklärung

gegenüber, die Sorge erscheine als Strafe für die

an Philemon und Baucis verübte Unthat, erklärt

er das Nahen der Sorge vielmehr im Wesen des

alternden Faust vorbereitet, und die Blindheit,

die ihn durch ihr Anhauchen trifft, für eine vor-

wiegend geistige, da sie in Beziehung gebracht

wird zu der Blindheit, in der die andern Men-

schen ihr Leben lang verharren, und da sic

eine gänzliche Aenderung in Faasts Wesen her-

vorruft. Faust verliert sein geniales Sehen, sei-

nen Wirklichkeitssinn, indem die endlichen, nich-

tigen Dinge für ihn absoluten Werth erhalten;

er verliert daher auch seine Wette. Dass diese

für ungültig erklärt wird, ist indes bei dem

machtlosen Zustande Fausts nur ein Gcrecbtig-

keitsakt.

An Christus und Buddha zeigt T. die Ent-

wicklung des Genies, wie sie in der drei-

maligen Versuchung Jesu und Buddhas zum Aus-

druck gelangt. Das Genie überwindet zunächst

die hergebrachte Meinung, sich die Seligkeit ver-

dienen zu können; nicht um Negation der Sünde,

nicht um Askese handelt es sich, wie Johannes

der Täufer und die Brahmancn sie lehrten, son-

dern um Betonung des Positiven, das Leben

Digitized by Google



935 93617. Juni. DEUTSCHE liTTERATURZEITUNG 1899. Nr. 24.

vorgedrungen war. Die Originalität der Ge-

danken ist gering. Autoritäten, auf die der Vf.

sich öfters beruft, sind Donoso Cortes (Essays

on Socialism etc.) und Ernest Hello in den Ab-

schnitten über Kunst in dem Buche L'Homtne.

Giessen. W. Wetz.

Fördernden, der Liebe. — Persönliche Bedürf-

nisse führen dann zur 1. Versuchung, zum „er-

logenen Ucbermenschenthum“. Der Mensch

möchte sich cinredcn, Alles zu vermögen, Steine

in Brod und den Himalaya in Gold verwandeln

zu können. Die Sophisten alter und neuer Zeit

bleiben mit ihrem Ichkultus auf dieser Stufe

stehen; das Genie kann sich auf die Dauer nicht

belügen. Durch die Ueberwindung der Ichlüge

auf die Wirklichkeit zurückgeworfen, fühlt sich

der Mensch dieser gegenüber aber so ohnmächtig,

dass die 2. Versuchung, die zur Selbstvcmich-

tung, an ihn herantritt. Erst nach ihrer Ueber-

windung zeigt sich das Genie als solches. Doch
auch hier sind noch zwei Stufen zu unterschei-

den: das „weltliche Uebermenschenthum“ der

Weltherrscher, die genial genug sind, mit den

Dingen gemäss ihrem wirklichen Werth nur zu

spielen, analog jenem Spiel, das der Weltgeist,

das „spielende Kind“ Heraklits spielt, — und
das Wcltcrlöserthum, das sich mit keinem Ana-
logon der Gottheit begnügt, sondern auch diese

3. Versuchung überwindet und losgelöst von
allen Beziehungen zur Endlichkeit nach direkter

Vereinigung mit der höchsten Idee strebt. Diese

Gedankengänge bieten einen bemerkenswerthen
Ansatz zu einer Metaphysik des Neuen Testaments.
— Diesen Ausführungen ist ein Kapitel über
Weltherrscherthum (Alexander, Caesar, Napoleon)
hinzugefügt. Auch die gegen Lombroso und
Nietzsche — die Antisophie, wie T. die indivi-

dualistischen Theorien bezeichnend nennt — ge-

richteten Kapitel haben Erweiterungen erfahren.

Jena. Friedrich Jungklaus.

Philologie und Literaturgeschichte.

Conde B. Pallen, The Philosoph)- of Litera-
ture. Freiburg i. B., B. Herder, 1897. XVII u.

184 S. 8°. Geb. M. 2,50.

Seit Chatcaubriands Genie du Christianisme
sind zahlreiche Versuche unternommen worden,
die hohe Bedeutung des Christenthums und be-
sonders des Katholizismus für die Dichtkunst zu
erweisen. Der uns hier vorliegende ist einer
der schwächeren. Das Buch ist aus Vorträgen
des in St. Louis lebenden Vf.s hervorgegangen;
daraus erklärt cs sich wohl, dass es mehr im
I on einer Predigt als einer wissenschaftlichen
Abhandlung gehalten ist: allgemeine schwungvolle
Deklamationen ersetzen sachliche und präzise Er-
örterungen. Der Grad der Wahrheit, wie sie
der Vf. versteht, bestimmt nach ihm den Werth
einer Schrift, Augustins Civitas Dei ist für ihn
das „letzte, grösste und wahrste Werk des rö-
mischen Genius“, und die Elisabethinischc Litte-
ratur war nur deshalb gross, weil der Protestan-
tismus mit seiner unfruchtbaren Negation noch
nicht bis zu dem Herzen des englischen Volkes

Hugo Winckler, Altorientalische Forschungen.

Zweite Reihe. B«l. I., H. 1: Bruchstücke von

Kei Ischrifttcxtcn. §upria. Sareser und Assar-

haddon. Zu semitischen Inschriften: 1. Die

Grabinschrift von Petra. 2. Die Inschrift

von Limyra (CIAr. ICK)). 3. CIAr. 164. Leipzig,

Eduard Pfeiffer, 1898. 64 S. 8". M. 3,50.

Das Heft enthält eine Reihe bisher unver-

öffentlichter z. Th. recht wichtiger K eilschrift-

texte in Transskription mit beigegebener Ucbcr-

Setzung nebst Bemerkungen dazu, einen Aufsatz

über Sareser und Assarhaddon und Notizen

zu 3 aramäischen Inschriften (der Grabschrift

von Petra, der Inschrift von Limyra und der In-

schrift CIAr. 164). Der längste und wichtigste

der neuen Texte bringt einen ausführlichen Be-

richt über Assarhaddons Feldzug gegen Sub(p)ria

am Oberlauf des Tigris oder in dessen Nähe.

Durch ihn wird es wohl zur Gewissheit, was auch

Winckler hervorhebt, dass ein Land Lub(p)du

ebenfalls dort zu suchen ist. Vorausgesetzt,

dass cs nicht zwei Gebiete dieses Namens giebt,

müsste dies, wie W. ebenfalls annimmt, unsere bis-

herigen Anschauungen über die nordwestlichen

Grenzen des assyrischen und babylonischen Gebiets

im 2. vorchristlichen Jahrtausend ganz erheblich

umgestalten. Uebrigens wird davon vermutlich

auch Genesis X berührt. Ich habe wiederholt

bemerkt und auch eingehender nachzuweisen ge-

sucht, dass dort in dem zum Priestercodex ge-

hörigen Theile mit einer erklärlichen Ausnahme

— Kanaan — durchaus nach geographischen

Gesichtspunkten geordnet wird und dass dieses

klar und sicher zu beobachtende Prinzip in

unerhörter Weise nur durchbrochen würde,

falls dort LQd- 7ii>, wie man allgemein glaubt,

Lydien wäre. Nach dem Prinzip der Völker-

tafel des P. C. müsste dies westlich, nordwest-

lich oder südwestlich von Assyrien und westlich

oder nordwestlich von Arpaksad- Babylonien

liegen. Diesen Anforderungen aber genügt

Lub(p)du, ev. für gehörtes Luwd-, durchaus

und Luwd- musste im Hebr. ein Tb ent-

sprechen.

Was W. unter der Ueberschrift : ßarescr

und Assarhaddon auf S. 53— 59 Mitte sagt —
darnach soll der assyrische König Aäsur-itil-

ili-ukln(-in)-ni des Briefs III Rawlinson 16, 2

mit dem ebendort genannten assyr. König Assar-

haddon und A$sur-itiiiu-(mu)kin-aplu von IH

Rawlinson 16, 3, nicht aber mit dem Könige

Assur-itil-ili, dem Sohne AssurbanipaJs, iden-

tisch sein, erledigt sich durch eine richtige

[

Uebcrsctzung von 111 R. 16, 2. Nach V. machte
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unter letzterer Annahme der Altersunterschied

der nach dem Briefe mit einander verwechselten

Persönlichkeiten eine Verwechslung undenkbar.

Aber nach dem richtig verstandenen Texte ist

die Adressatin eine Tochter der Schwiegertochter (!)

der „Hausherrin“ (statt der jungen Frau, (!) der

Hausherrin usw.) des Assurbanipal, während man
sie für eine Schwester der (!) irua-Itirat, der

ältesten Tochter des „Kronprinzenpalais“ (!) (wört-

lich „Hauses der Thronfolge“) Aäfiuritililiu-

ktn(in)ni*s hält. Hiernach war unter der oben-

erwähnten nächstliegenden Annahme, dass Assur-
i t i l i 1 i u k In (i n) n i und Assurtti lili , der Sohn
Assurbanipals, identisch sind, eine Verwechslung

durchaus denkbar, also bleibt jene unanfechtbar.

Ueber die Stichhaltigkeit der Schlussfolge-

rungen W.s aus seinen neuen Texten kann man
auch oft anderer Meinung sein, so, wenn er aus

ihnen von Neuem Kapital für seine vielbesprochene

kiä$atu -Hypothese glaubt schlagen zu können.

Das kann unsern Dank für die Mittheilung der

z. Th. sehr wichtigen und nach W.s Aussage
z. Th. sehr schwer zu lesenden neuen Texte
nicht mindern, obwohl sic nur in nicht einwand-

freier Transskription veröffentlicht sind.

Uebrigens lässt sich aus ihnen noch mancher-

lei mehr von Wichtigkeit herausholen, als W.
gethan. So sind in den Miluhhi m i -j- Plural-

zeichen von 83 — 1 — 18 — 483 Rev. 4 (p. 9)

natürlich schwarze (salmüti) Milulihaeer zu er-

kennen, ein Beweis dafür, dass ich mit Recht

(s. Theo). Litteraturztg. 1899 Nr. 3 Sp. 69f.)

in Miluhha Afrika, wenigstens mit Einschluss von

Aegypten und Nubien, sehe. Von den drei eng

zusammengehörigen Ländern Tiltnun, Makkan
und Miluhha kann das erstgenannte östlich vom
persischen Meerbusen liegen, ist Makkan Arabien

(Macae!) und Miluhha Afrika, wohl mit der

Sinaihalbinsel.

Marburg. P. Jcnsen.

Philonis Alexandrini Opera quae supersunt.

VoL III edidit Paulus Wendland. Berlin,

Georg Reimer, 1898. XXIV u. 306 S. 8» M. 9.

Wir haben nun seit 1896 jedes Jahr einen

Band der neuen abschliessenden Philoausgabe

erhalten, den ersten von Cohn, den zweiten und
dritten von Wendland. L-eber den ersten ist in

dieser Litteraturzeitung 1897 Nr. 13, über den
zweiten 1898 Nr. 15 berichtet worden, w'orauf

w»r in Bezug auf allgemeinere Fragen betreffs

der Textbehandlung hier zu verweisen uns be-

gnügen müssen. Die Prolegomena des vorliegen-

den Bandes berichten speziell über den hier neu

hinzukommenden textkritischen Apparat. Zu-

nächst über den cod. Laurentinnus (O), eine

Pergamenthandschrift in kl. Quart, nach Cohn
dem 14. Jh. angehörig, welche hier für den
1 raktat qttis rer. dir. haer. heranzuziehen war.

Dasselbe musste bei diesem Traktat mit dem

bereits im 1. Bde S. XLlff. besprochenen Pa-
pyrus geschehen. Lieber den Werth dieser Hand-
schrift für den Text von qttis rer. dir. haer. ver-

breitet sich W. eingehend in den prolcgg. S. III

—

XI. Wir sehen, dass an vielen Stellen gerade
der Papyrus die echten und besten Lesarten
bewahrt hat. Auch in den Schriftzitaten hat er

oft die korrekteste Form oder die auch sonst

dem Philo eigcnthümliche Gestalt derselben.

Sodann werden die Berührungen des cod. N.

mit dem Papyrus in quis rer. div. haer. und de
congr. erud. gr. besprochen. Excerpte des cod.

Palatinus sind dem Hgb. von M, Treu mitgctheilt,

doch nur dann benutzt, wenn sie neue und gute

Lesarten enthielten. Wichtigere Lesarten aus

dem cod. Üarmstadiensis 2773 theilt der Hgb.
nach Preuschens Notizen S. XII f. mit. — Ein-

zelne Stellen in de congr. erud. gr. konnten nach

Clemens Alexandr. emendirt werden (S. XIII). —
Die werthvolle neue Ausgabe des Ambrosius von

C. Schenkt konnte auch für das Verhältnis« des

Kirchenvaters zu Philo genutzt werden. Doch
glaubte W. in Bezug auf die Namendeutungen

Zurückhaltung üben zu sollen, da oft es zweifel-

haft war, ob Ambrosius auf Philo oder auf Ori-

genes oder ein sonstiges Onomasticon zurück-

gegangen ist. Zum Schluss berührt der llgb.

kurz das Excerpt des Johannes Lydus, sowie

die sacra paralJela des Joannes Damascenus, von

welchen letzteren wichtige Lesarten S. XV an-

geführt werden, und berichtet über ein von ihm

benutztes Catenenfragment. — Die edirten Trak-

tate des vorliegenden Bandes sind folgende: 1.

quis rer. div. haer.) 2. de congressu erud. gtalia
;

3. de fuga et invenlione
;

4. de mutatione nonti-

»Kim; 5. de somniis über I; 6. de sotnniis über II.

Ueber die bei denselben benutzten Handschriften

und deren Werth spricht sich der Hgb. S. XVI
—XX der prolcgg. gründlich aus. — Auf S. XXI f.

erfolgt Mittheilung von Lesarten aus einer von

Chr. Fr. Matthaei gemachten Kollation des cod.

Petropol. mit andern Handschriften der akad.

Bibliothek zu Petersburg.

Möchte der Hgb. mit seinem Arbeitsgenossen

bald in die Lage versetzt werden, ganz sich

einer Arbeit bingeben zu können, die für Theo-

logie und Philologie in so hervorragender Weise

werthvoll genannt zu werden verdient.

Jena. C. Siegfried.

A. Albrecht, Abriss der römischen Literatur-

geschichte. Leipzig, Philipp Keclam jun. [1899].

448 S. 8°. M. 0,8U.

Das Büchlein soll sich an weitere Kreise wen-

den; einen besonderen wissenschaftlichen Werth

hat es nicht und beansprucht es nicht. Immer-

hin wäre es ein treffliches Unternehmen, eine

populäre Darstellung der römischen Literatur-

geschichte zu geben; wie sie aussehen müsste,

zeigt Ribbecks Geschichte der römischen Dich-
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tung. Aber dazu gehört vor Allem ein klarer

Blick für das Wesentliche und zweitens ein her-

vorragendes Formtalent. Beides besitzt der Vf.

nicht. Das Ganze ist schlecht und recht zu-

sammengestellt nach Auszügen, wie es scheint,

aus Schanz 1 Römischer Literaturgeschichte,

Ribbeck u. A. Dabei ist Manches mitaufge-

nommen worden, was besser fortgeblicbcn wäre,

Citate aus Hieronymus’ Chronicon in lateinischer

Sprache und ähnliches. Eine gewisse Ungleich-

mässigkeit ist dadurch eingetreten, und dem
Zweck des Buches entsprechender wäre es ge-

wesen, alle besondere Gelehrsamkeit fortzulassen.

Auch für die sonst angeführten Originalstellcn

hätte der Vf. besser wie Ribbeck nur eine deut-

sche Uebersetzung gegeben; aber eine geschmack-
volle! Denn die in dem Buch meist in der An-
merkung gegebenen Uebertragungen, von denen
ich nicht weiss, wo der Vf. sie hergenommen,
sind geradezu schauerlich und häufig unverständ-

lich. Bei Laien kann man mit solchen Versen
nicht viel Liebe für das klassische Alterthum er-

wecken. Auch der eigene Stil des Vf.s ist nicht

gerade immer sehr geschmackvoll; der letztere’,

der ‘zu erwähnende', ‘Fürchterlichkeiten
1

u. dergl.

hässliche Ausdrücke sind sehr oft zu finden. Für
Fremdwörter ist eine gewisse Vorliebe vorhanden,
die ‘irenisch’, subsccive

1

, ‘adminikulirend
1

hervor-
bringt, was gewiss dem Zweck des Büchleins

nicht sehr angemessen ist. Schlimmer sind

einige Nachlässigkeiten, wie wenn der Verleum-
der Virgils Cornelius Pictor statt Carvilius beisst,

wenn statt Apollonios Apollodor gesagt wird.

Das jüngst von Sudhaus herausgegebene Gedicht
Aetna, das einzige unter den kleineren Vergibana,
bei dem man schon im Alterthum an dem virgi-

lischcn Ursprung zweifelte, schreibt der Vf. auf
S. 238 dem Dichter der Aeneis zu, während er
auf S. 358 davon wie von etwas ganz Fremdem
wieder redet. Auf S. 233 findet sich die famose
Bemerkung: Troperz verkündete, dass nach sei-

nem Dafürhalten nichts Grossartigeres als die Ilias

geschaffen werden könne’. Das ist die Ueber-
setzung zu: nescio quid maius nascilur Ilicule. Auf
S. 81 wird der Horazvers über Lucilius: primo -

res poptdi arripuit populuuique tribulim durch Um-
schreibung erklärt: ‘die Vornehmen einzeln und
die grosse Masse durch Stichproben, die er den
einzelnen Tribus entnahm*.

Wilmersdorf b. Berlin. R. Helm.

Faßroske Folkesagen og ^Eventyr udg. ved
Jakob Jakobson. 1. Heft. [Samfund til Ud-
givdse af «am mol nordisk Litteratur. XXVII ‘.j

Kopenhagen, Gyldendat in Komm., 1898. S. 1— 160-
Kr. 4.

Die f.'cröischen Lieder sind bereits in grösse-
rer Anzahl und gut herausgegehen. Von den
Sagen aber ist nur wenig bekannt (vgl. in der
fierosk antbologi I 326 ff.). Jakohsen, dem wir

das treffliche Wörterbuch zur Anthologie und

die Abhandlung über die nordische Sprache auf

den Shetlandinseln verdanken, legt das erste

lieft einer grösseren Sammlung vor, über deren

Inhalt und Einrichtung nach Abschluss des Wer-

kes zu berichten sein wird. Hier sei nur her-

vorgehoben, dass J. als trefflicher Gelehrter und

gebomer Faering zu dieser Aufgabe durchaus

berufen erscheint.

Rostock. W. Goltbcr.

Theodor Herold, Friedrich August Clemens

Werthes und die deutschen Zriny- Dramen.

Biographische und quellenkritische Forschungen.

Münster i. W. , Heinrich Schöningh, 1898. VIII u.

189 S. 8°. M. 3,20.

Der Schwabe Werthes (1748— 1817) ist

zwar nur ein bescheidenes Licht am deutschen

Dichterhimmel, immerhin aber lohnt cs, einmal

den Spuren eines Litteraten seines Schlages nach-

zugehen. Den jungen Theologen treibt es aus

dem Tübinger Stift hinaus, er sitzt (1771) in

Erfurt in W’ielands Kolleg und findet ,
ähnlich

wie Heinse, über Halberstadt und Düsseldorf den

Weg nach Italien, wo er mehrere Jahre ver-

weilt. Später (1784) wird er Professor der

Aesthetik in Pesth, dann (1791) Hofmeister in

Petersburg, bis er endlich gegen Ende des

Jahrhunderts wieder in der schwäbischen Heimath

landet. — Als Dichter hat er allerlei Beziehun-

gen und Verdienstchen: Wieland führt seine

„Hirtenlieder“ (die m. E. fälschlich in Be-

ziehung zu Goethes Gedicht: „So ist der Held

der mir gefällt“ gebracht werden) 17 72 in die

deutsche Litteratur ein, Goethe verdankt einer

Werthesschen Uebersetzung den „Klaggesang

von der edlen Frauen des Asan Aga“. Werthes

ist ferner der Erste, der im Jambendrama die

Akte mit gereimten Versen schliesst (1785), sein

Hauptverdienst aber dürfte die fünfbändige Ueber-

setzung Gozzis sein, mit der er (1777— 79)

diesen Dichter in Deutschland einführt. — Die

Lebensgeschichte des Dichters hat Herold mit

vieler Sorgfalt zusammengcstcllt, ergänzt und

berichtigt; im litterarischen Urthcil aber kommt

er für gewöhnlich nicht über Allgemeinheiten

hinaus; wer sich über den Dichter Werthes ein

sicheres Unheil bilden will, wird trotz H. auf

die Quellen zurückgehen müssen. Namentlich

über den Uebersetzer Werthes, der von Rechts

wegen in erster Linie stehen sollte, erfährt man

viel zu wenig.

Der 2. Tbeil des Buches beschäftigt sich

mit den Quellenverhältnisscn der Zriny -Dramen

von Werthes (1790), Pyrkcr (1810) und Körner

(1812). Für Werthes hat li. eine neue, an-

scheinend wichtige Quelle in Nicolaus Isthuanlis

Ungarischer Geschichte (1622) entdeckt, Pyrkers

Drama führt er ausschliesslich auf Hormayrs

„Österreichischen Plutarch“ (1807) zurück.
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Dieser letztere wird auch mit Gluck als eine I handeln wollte, also des „Realromans“. Ich habe
wesentliche Quelle Körners in Anspruch genom-
men, dagegen ist der Versuch, in Körner ein

Stückchen Isthuanfi zu entdecken (S. 131 ), m. E.

missglückt. Kades Versuch, Körners Drama
in erster Linie auf Werthes zurückzuführen, be-

kämpft H. mit Erfolg, doch bleibt immer noch

der und jener wichtige Zug übrig, den Körner

nur aus Werthes haben kann; auch ist Pyrker

nicht ganz ohne Einfluss auf ihn geblieben. —
Zu bedauern ist es, dass sich H. bei seinen

Quellen-Untersuchungen immer nur auf eine Reibe

von Einzelfällen stützt. Wer die Quellen nicht

zur Hand hat," wird die Vermuthung nicht los,

morgen könne irgend ein andrer kommen, der

H.s Ergebnisse zwar nicht umstösst, aber doch

wesentlich verschiebt. Eine systematische Durch-

arbeitung wäre besser gewesen. — Was über

den Rahmen der Quellenuntersuchungen hinaus

geboten wird, ist unbedeutend und phrasenhaft.

Ueberhaupt ist über H.s gespreizten Stil Klage

zu führen. Auch missfällt mir der Ton, mit

dem er seine, oft gar nicht verdienstlosen, Vor-

gänger abkanzelt. Doch soll das Förderliche

seines Buches deshalb nicht verkannt werden.

Jena. Rudolf Schlösser.

Emst Scheuer, Frau von La Fayette, eine fran-

zösische Romanschriftstellerin des 17. Jahrhun-

derts. Inaug.-Dissert. Bonn, Druck v. O. Paul,

1897. 123 S. 8". M. 1,50.

Eine höchst gründliche und fleissige Arbeit,

die mit grosser Sorgfalt fast alle einschlägigen,

nicht immer leicht zu beschaffenden Quellen ver-

werthet und die Person wie den Lebenslauf ihrer

Heldin mit grosser Klarheit hcrvprtreten lässt.

Bedenken hätte ich nur gegen die einleitenden

Bemerkungen über den französischen Roman.
Vor Allem wird der spanische Einfluss viel zu

eng gefasst und nur auf dem Gebiet des Schelmen-

romans erkannt; die vermittelnde Thätigkeit von

Montreux, d‘Urfc, Scarron, der entscheidende Ein-

fluss Spaniens auf den Schäfer- und (wie Scheuer

sagt) Realroman wird zu wenig hervorgehoben.

Auch das Verhältniss der einzelnen Strömungen
im französischen Roman des 17. Jb.s scheint

Sch. nicht ganz klar geworden zu sein, wenn er

die „Princesse de Cleves“ (S. 14) zu den her-

vorragendsten Erzeugnissen der „idealistischen

Richtung“ zählt, also in die Gruppe der „Romans
de longue halcine“, der Costumeromane der Scu-

dery, Gomberville, La Calprenede usw., rechnet,

ja es (S. 63) lobend hervorhebt, die La Fayette

habe im Gegensatz zu ihren Vorgängern nicht

aus weit entlegenen Zeiten oder gar aus dem
grauen Alterthum geschöpft. Er verkennt da die

tatsächlichen „Vorgänger“ seiner Heldin und

unterschätzt die tiefgehende Nachwirkung der

neuen Strömung, die Stoffe aus dem Alltagsleben

un Milieu bürgerlicher Kreise der Gegenwart be-

an anderem Orte nachzuweisen gesucht, dass es

Furcticre war, der zuerst erklärte, er wolle statt

von Helden und Königen von gewöhnlichen

Leuten erzählen, und dass sein „Roman bour-

geois“ (1666) im Gegensatz zu der wilden und
derben Phantastik seines Vorgängers Sorel das

Leben der Kleinbürger, also des von ihm ange-

strebten Leserkreises, zum Vorwurf nimmt.

Schrittweise eroberte sich die neue Richtung die

Autoren und Leserkreise, und so war es nur ein

natürlicher und für die Gegenwartsromane höchst

wichtiger Fortschritt, wenn die aristokratische

Schriftstellerin nun ihr eigenes Milieu abschildcrte,

mochte sie auch, um die Personen ihrer Umgebung
ungestörter abconterfcien zu können, die Zeit der

Handlung um hundert Jahre zurückverlegen. Scb.

hätte also die „Princesse de Cleves“ unter die

„Realromane“, und zwar in deren erste Reihe

zu stellen gehabt. Von grossem Vortheil er-

weisen sich hingegen die genauen Kenntnisse,

die der Vf. sich von der Gesellschaft (zu Mad.

de Sablc wäre das köstliche Wort vom „Culte

respectueux“ nachzutragen), dem Leben und den

Verbindungen seiner Heldin, von ihrem Brief-

wechsel, von ihrem Verhältniss zu Segrais, zu

La Rochefoucauld, zu ihrem eigenen Gatten er-

worben hat. Die Kapitel, die sich mit den

Werken der La Fayette befassen, zeichnen

sich durch gute Analysen aus: nur wäre schärfer

zwischen einer Leistung wie der „Princesse de

Montpensicr“, dieser hochinteressanten Vorstudie

zur „Princesse de Cleves“, und einem Buch wie

„Zayde“ zu unterscheiden, das ganz die Art der

alten Abenteuer- und Verwicklungsromanc ohne

rechtes Ende festhält. Die „Princesse de

Cleves“, die so schrankenlos gelobt wird, hätte

eine kräftigere Charakteristik verdient: cs hätte

gezeigt werden können, wie nicht mehr durch

die Schilderung bunter Aeusserlichkeiten, durch

die derbrealistische Vorführung ganzer Kreise,

sondern durch die zarte und tiefe Entwicklung

eines psychologischen Problems gewirkt wird;

wie hier (was Sch. andeutet) zum ersten Mal

das Auftreten eines „Galans“ nicht bloss Ge-

legenheit zu einer Farce oder bestenfalls zu

Mord und Todtscblag giebt. Hierin liegt der

ungewöhnliche historische Werth des Romanes,

der heute noch in Frankreich in hohem Ansehen

steht, während wir in Deutschland bis auf einen

längst verschollenen Versuch des Firlifimini-

Schulz keine Uebcrsetzung haben und (wie ich

aus eigener Erfahrung weiss) schwerlich so leicht

einen Verleger für eine solche finden dürften.

Zu den „Litteraturnachweisen“ hätte ich nach-

zutragen Andre le Bretons vorzügliches Buch

„Le roman au XVII. siede“, Paris 1890, die

Ausgabe der „Princesse de Cleves“ durch

Auguste Comte in der „Bibliothequc posätiviste“,

dann die wohlfeile und handliche in der „Nuu-
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\elle Collection Jannct- Picard“, auch den ziem-

lich viel gelesenen historischen Roman der Gcnlis

„Madame de La Fayette“, Paris 1813. lieber

kleine Nachlässigkeiten in Sprache und Dar-

Stellung soll nicht gesprochen werden: aber in

einer Doctorarbeit sollte „ Fräulein“ doch nicht

konsequent als femininum Vorkommen.
Berlin. Rudolf Fürst.

Geschichtswissenschaften.

Friedrich Stein, Die Urgeschichte der Franken
und die Gründung des Frankenreichs durch

Chlodwig. [S.-A. aus dem Archiv des Mistor. Ver-

eins von Unterfranken und AschafTenburg. XXXIX.]
Würzburg, Stahcl Komm., 1897. 220 S. 8° mit

1 Karte. M. 3,60.

Der grossen Reihe von Werken über frän-

kische Geschichte, wie z. B. der Weltgeschichte
von L. v. Ranke (3. Bd. ff.), den Verfassungs-

geschichten von Waitz und Brunner, der Ur-

geschichte und den Königen der Germanen von
F. Dahn (Bd. 7 f.), dem „merovingischen Franken-
reich* von W. Schultze, den „Annalen“ von G.
Richter u. a. m., reiht sich nun die oben genannte
„Urgeschichte“ an. Nach Vollendung seiner „Ge-
schichte Frankens“ hat sich der Vf. mit Studien
über die Anfänge des fränkischen Stammes und
Reiches beschäftigt und legt nun die Ergebnisse
davon, die er zur Veröffentlichung für „bereift“

(so!) hält, den Lesern vor. Er beginnt mit der
Vorgeschichte der niederrbcinischen Germanen
und endigt mit der Regierung Chlodwigs, weil

diese nur durch die Verbindung mit der Urge-
schichte verständlich wird. In dem ersten der
4 Abschnitte seiner Darstellung führt er die Ge-
schichte der niederrheinischen Stämme bis zu den
Zeiten des Tibcrius. Im 2., der sie bis zum
Ende des 4. Jh.s fortsetzt, legt er dar, wie durch
das Zurückziehen der Römer nach Gallien und
die Befestigung von dessen Nordgrenze die
rheinischen Stämme bedroht und zur Bildung des
Frankenbundes genöthigt werden. Der 3. Ab-
schnitt zeigt, wie durch die Erschütterung des
Römerrcichs und die Abberufung der Legionen
aus Gallien das Vordringen der I*'ranken dahin
befördert wird. Im 4. Abschnitt endlich werden
die Gründung des Frankenreicbs durch Chlodwig
und zuletzt dessen persönliche Verhältnisse ge-
schildert. Die Darstellung ist meist erzählend;
doch werden über zweifelhafte Punkte und über
wichtige Ereignisse auch Erwägungen angestcllt,
und diese zeigen den Vf. als einen seine Studien
ernst betreibenden, in den klassischen Historikern
bewanderten, besonnen denkenden und mit ge-
reiftem historischen und politischen Urtheil aus-
gestatteten Mann. Die Uebersctzung klassischer
Stellen ist flicsscnd und angenehm lesbar und
ihre Anführung macht die Erzählung lebendig.
Aber trotz alledem bleibt cs ein gewagtes

944

Unternehmen, nach so zahlreichen Arbeiten be-

währter Forscher mit einer neuen gleichartigen

und obendrein nur erzählenden Darstellung her-

vorzutreten. Die Lückenhaftigkeit und Dürftig-

keit der Quellen für solche Urgeschichten ruft

eine Menge von Streitfragen und Lösungsver-

suchen hervor. Es hat daher etwas Missliches,

dabei nur erzählend zu verfahren, an manchen

dieser Streitfragen, sozusagen, nur vorbeizuhüpfen,

manche mit einer Behauptung abzuthun, anstatt

die anders denkenden Gegner mit Beweisen zu

widerlegen. Man gewinnt keinen Einblick, ob

der Vf. überhaupt mit der neueren Litteratur

über das betreffende Gebiet vertraut war. So

wird die Varusschlacht kurz abgethan; aber man

merkt nicht, welche Zweifel und wie viel Unter-

suchungen sich an sie knüpfen. Die Befestigun-

gen des Drusus auf dem Taunus werden erwähnt,

aber von der Saalburg und den Forschungen

v. Cobausens und Jakobis darüber nicht ge-

sprochen. Betreffs der Stelle bei Gregor von

Tours über Chlodio, Thoringia und Dispargum

meint .Stein, dass nicht Tungria an der Maas,

am wenigsten die rechtsrheinischen Thüringer,

sondern eine Landschaft nahe bei Cambrai, etwa

der Gau von Tournai angedeutet sei. Die Lage

von Dispargum lässt er unbestimmt; jedenfalls

sei cs nicht. Duisburg bei Löwen. Der umfang-

reichen Abhandlung von Plath über Dispargum

und seiner Ansicht, dass doch nur die rechts-

rheinischen Thüringer und Duisburg an der Ruhr

von Gregor bezeichnet sein können, hat er nicht

gedacht; ebenso wenig auch der Untersuchungen

von v. Schubert, Vogel, Kruscb über Chlod-

wigs Alcmanncnsieg und die Frage, ob sich des

Königs Taufe an diesen Sieg anknüpft, und des

hübschen Briefes des Bischofs Avitus von Vienne,

der schon damals die Bedeutung der Taufe wür-

digt. Dem Forscher wird das Buch also nicht

Vollgcwichtiges bieten, dem Laien aber immer-

hin eine belehrende und anregende Lektüre ver-

schaffen.

Berlin. H. Hahn.

Conradus Eubel, Hierarchie catholica raedii aevi

sive Summorum pontiticum, S. R. E. Cardinaliutn,

ccclesiarum antistitum series ab anno 1198 usque ad

aunum 1431 perducta e docunientis tabularii prac-

sertim Vaticoni collect-», digesta, edita. Münster,

Hegensberg, 1898. VIII u. 582 S. 4*.

Jeder Historiker weiss den grossen Werth

der Series episcoporum von Gams zu schätzen.

Wer aber das Werk bei tiefer gehenden Spezial-

studien zu Rath zog, konnte auch nicht selten

die Erfahrung machen, dass seine Zahlen nicht

ganz richtig sind. Die Erscheinung kann bei

den Quellen, auf die Gams angewiesen war,

nicht befremden. An wie vielen Fehlern aber

die gedruckten alten Bischofskataloge leiden,

stellte sich klarer erst heraus, als mit weiterer

Eröffnung des vatikanischen Archivs neue Quellen
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sich erschlossen. Seil dem 13. Jh. trat an die

Stelle der kanonischen Wahl allmählich vielfach

die päpstliche Provision, und soweit ein Bisthum

auf diesem Wege besetzt wurde, bietet das

vatikanische Archiv über die bischöfliche Succes-

sion den sichersten Aufschluss. Der Erkenntniss

dieses Sachverhaltes und dem Bestreben, hier

für die Periode Wandel zu schaffen, für welche

die vatikanischen Quellen zu ftiessen beginnen

und Berichtigungen oder zuverlässigere Angaben
hauptsächlich nothwendig sind, für die Zeit vom
Anfang des Pontifikates Innocenz' 111. bis zum

Ende des Pontifikates Martins V., verdankt das

vorliegende Werk seine Entstehung. Es be-

schränkt sich aber nicht ganz auf den Rahmen
der Gamsschcn Arbeit, sondern überschreitet

ihn, indem der Vf. auch mitthcilt, was er über

die Würden der einzelnen Prälaten auffand, und

die Kardinale aus dem Stande der Priester und

Diakonen sowie die Titularbischöfc aufnimmt,

die aus jenem Werke ausgeschlossen waren.

Die Erweiterung ist sehr dankenswerth. Immer-

hin bildet aber die Scries episcoporum weitaus

den Haupttheil des Werkes (S. 61— 572). Die

Bisthümer werden durchweg in alphabetischer

Reihenfolge aufgeführt, nicht, wie bei Gams,
nach Ländern getheilt. Die Darstellung gliedert

sich in vier Kolumnen. In der ersten Kolumne
wird die Art der Erledigung des Stuhles ange-

geben, ob durch Tod, Versetzung u. dgl.; in

der zweiten folgt der Name des neuen Bischofs

mit Angabe der Würde, die er vorher bekleidete;

die dritte giebt die Zeit seiner Erhebung an, die

vierte den Standort des Promotionsdokumentes,

oder es wird, soweit die päpstliche Provision

noch nicht herrschend war und das vatikanische

Archiv eine Angabe nicht erwarten liess, auf

Gams und andere einschlägige Werke verwiesen.

Das Werk ist noch keine abschliessende Ar-

beit. Wie der Schlusssatz des Vorwortes an-

dcutet, erhebt es auch keinen solchen Anspruch.

Kür eine abschliessende Arbeit ist überhaupt

die Zeit noch nicht gekommen. Sie setzt eine

viel umfassendere Durchforschung des vatikani-

schen Archivcs voraus, als sie einem Einzelnen

in noch so langer Zeit möglich ist. Ebenso
muss die Lokal- und Provinzialforschung zuvor

für die Bisthumsgeschichte ihre volle Schuldigkeit

thun. Aber das Werk bietet, was in einer so

günstigen Lage, wie der Vf. als Pönitentiar von
St. Peter sie geniesst, in einer beträchtlichen

Reihe von Jahren und mit unermüdlichem Fleiss

geleistet werden kann, und für den fraglichen

Zeitraum hat an die Stelle von Gams fortan

Rubel zu treten. Der Arbeit gebührt grosser

Dank.

Tübingen. F. X. Funk.

Martin A. S. Hume, Spain, its Greatness and

Decay (1479—1788). With an Introduction by

Edward Armstrong. [Cambridge Historical

Series ed. by G. W. Prothero. VoL VIII.] Cam-
bridge, University Press (London, C. J. Clay and
Sons), 1898. X u. 460 S. 8° mit 2 Karten

*
Geb.

Sh. 6.

Hume hat sich als Geschichtsforscher zuerst

bekannt gemacht durch die Herausgabe der 2.

Serie der Calendar of State papers, Spanish,

deren erste, von unserem Landsmann Bergen-

roth begonnene Abtheilung unter der Redaktion

von Pascual de Gayangos so langsam vorschritt,

dass man daran zu verzweifeln begann, die für

die Geschichte Englands besonders interessante

Periode des Ringens zwischen Philipp II. und

der Königin Elisabeth jemals erreicht zu sehen.

Die Beschäftigung mit diesen Urkunden ist für

die wissenschaftliche Laufbahn H.s entscheidend

geworden. Von kleinen Anfängen zu immer

grösseren Aufgaben rasch vorwärts schreitend,

hat er uns erst mit einer Monographie über das

Jahr nach der Armada, dann mit einer sehr an-

erkennend aufgenommenen Charakteristik Phi-

lipps II. beschenkt; diesen Werken lässt er jetzt

in Verbindung mit Prothero eine Geschichte Spa-

niens während der Zeit seiner weltgeschichtlichen

Bedeutung folgen. H.s Arbeit beginnt auch in

diesem Buche erst mit dem Regierungsantritt

Philipps II., und in den diesem Könige gewid-

meten Kapiteln begegnen wir einer kurzen Zu-

sammenfassung dessen, was der Vf. in seinem

früheren Buche ausgesprochen hatte. Ich habe

schon damals darauf bingewiesen, dass neben

der Antrittsvorlesung von Erich Mareks über

Philipp II. H.s Arbeit die erste ist, welche es

unternimmt, auf Grund des ins Unendliche ange-

wachsenen Quellcnmateriales ein unparteiisches,

geschichtlich und psychologisch begründetes Bild

dieses viel überschätzten und viel verkannten

Monarchen zu entwerfen. Auch in den folgen-

den Abschnitten bekundet der Vf. dieselben Vor-

züge, welche sein Philipp II. gezeigt hatte: eine

volle Vertrautheit mit den Quellen, eine umfäng-

liche Kenntnis» der Litteratur, aber eine unbe-

dingte Unabhängigkeit gegenüber allen traditio-

nellen Auffassungen, denen nur dasjenige Recht

eingeräumt wird, als w-elches ihnen nach dem

gegenwärtigen Stande der Quellenkritik noch zu-

kommt. In der Geschichte keines Landes hat

die schulmässigc Auffassung soviel Unheil angc-

riebtet, als in derjenigen Spaniens. Die blinden

Verehrer seiner Grösse haben zwfei Jahrhunderte

hindurch die historische Kritik durch ihre Lob-

reden erstickt, bis die Revolutionszeit das IJrtbeil

in sein Gegenstück verkehrte. So entstand ein

zweites Zerrbild, denn durch die Brille der cha-

rakterlosen spanischen Revolutionäre und der

französischen Tendenzschriftstellcr gewohnte sich

auch die freisinnige Schule der deutschen Histo-

riker die Geschichte Spaniens anzusehen, und

das schiefe Urtheil eines Llorcnte über die spa-
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nischc Inquisition kann auch heute noch Niemand

anzutasten wagen, ohne sich dem Rufe eines Re-

aktionärs auszusetzen. Erst in der neuesten

Zeit ist von verschiedenen Seiten der Versuch

gemacht worden, die Geschichte Spaniens aus

sich selbst heraus verstehen und von einem un-

abhängigen Standpunkte aus bcurtheilen zu wollen.

In dem Kranze dieser Veröffentlichungen nimmt

H.s Arbeit einen rühmlichen Platz ein, und was
Prothcro zur Charakterisirung der Zeit von der

Einigung Spaniens bis zur Thronbesteigung Phi-

lipps II. dazu gethan bat, entstammt durchaus

einem gleichartigen echt wissenschaftlichen Geiste.

Dresden. K. Haebler.

Abhandlungen zur Geschichte der Mathe-
matik. VIII. Heft. [Zcitschr. f. Mathematik und
Physik, hgb. von R. Mehmke und M. Cantor.
Suppl. z. 42. Jahrg.] Leipzig, B. G. Teubner, 1898.

214 S. 8" mit 3 Taf. u. 45 Fig. im Text. M. 8.

Diese „Abhandlungen“ haben, seitdem sie die

„Zcitschr. f. Math. u. Phys.“ begleiten, der

Geschichte der mathematischen Wissenschaften

reichen Nutzen gebracht. Die gegenwärtige Liefe-

rung steht hinter ihren Vorgängerinnen in keiner

Weise zurück, wie der Bericht, den wir nunmehr
über die einzelnen Bestandthcilc erstatten wollen,

beweisen wird.

I. M. Curtze, Uebcr eine Algorismus-Schrift

des 1 2. Jh.s. Vollständige Veröffentlichung eines

Traktates, von dem schon A. Nagl im 34. Bande
der Zeitschr. ein Bruchstück bekannt gemacht
hatte. Man hat es mit einer Darstellung der
neuen Rechenkunst zu thun, welche muthmaass-
lich aus dein Anfang oder der Mitte des 1 2. Jh.s
stammt, und zwar bildet sie die Einleitung zu
dem astronomischen Lehrbuche eines unbekannten
Verfassers. Demzufolge werden bestimmte Ma-
terien herausgegriffen und besonders eingehend
behandelt, nämlich die ganzen Zahlen, die Minutien
(Brüche), die Ausziehung der Quadratwurzel, die

musikalischen und geometrischen Verhältnisse,
Zeiten und Bewegungen. Begonnen wird mit
römischen Zahlzeichen, und dann erst werden
die „indischen“ eingeführt; die Ziffern sind, mit
Ausnahme von 0 und 3, die bekannten. Jeden-
falls haben wir es mit einem sehr interessanten
Belege aus jener Ucbergangszcit zu thun, in

welcher die Abacisten, die bisher das Feld
behauptet hatten, den Algorithmikem und ihrem
bequemeren Kalkül weichen mussten. Als Ab-
schreiber des Codex glaubt C. den Frater Sigis-
boto aus dem Kloster Prüfening (nächst Regens-
burg) sichergcstellt zu haben; da dessen Thätigkeit
iin Skriptorium nachweislich auf die Zeit von
1 163 an fällt, so ist auch eine untere Grenze
des Abfassungstermines gewonnen. — II. Der-
selbe, De inquisicione capacitatis ligurarum.
Anonyme Abhandlung aus dem 15. Jh. Diese,
zu den Handschriften der Münchener Hof- und

Staatsbibliothek gehörig, wurde in der ersten

Hälfte des 15. Jh.s von einem Magister Reinhard

v. Wurin abgcscbricbcn; den Autor kennt man

nicht. Sein Zweck war cs, einfache Flächen-

und Volumenberechnungen zu lehren, wobei er

sich auf Euklides, „Archimenides“, Ptolemacus

und theilweise auch auf arabische Schriftsteller

bezieht. Seine Glanzleistung ist die Inhalts-

berechnung des gleichseitigen Dreiecks, das durch

die Mittelpunkte der drei einem gleichseitigen

Dreieck einbeschriebenen, sich gegenseitig be-

rührenden Kreise bestimmt ist (Spczialfall des

Malfattischen Problcmcs). Auch die angenäherte

Kreisquadratur wird behandelt, und mit ptolc-

mäischcr Sehnenrechnung weiss der Autor gut

Bescheid. Die Schrift steht also wohl ungefähr

ain Eingänge der Periode, in der durch Peur*

bacb und Kcgiomontanus die Trigonometrie auf

eine neue Grundlage gestellt wurde. — III. F.

Rosenberger, Die erste Entwicklung der

Elektrisirtnaschine. Die Verdienste Guerickcs

und Hawksbccs lassen sich schwer trennen, dean

letzterer erwähnt zwar des Magdeburger Physikers

nirgends, hat aber dessen „Experimcnta Nova

Magdeburgica“, deren 15. Kap. eben die be-

kannte primitive Elektrisirmaschine beschreibt,

recht wohl gekannt und verwerthet. Das Prinzip

des Konduktors geht zurück auf Gray, der aller-

dings durch Dufays Versuche am lebenden thieri-

schen Körper angeregt worden war. Die erste

Kugelelcktrisirmaschinc mit allem Zubehör war

das Werk des Leipziger Mnthcmatikprofessors

Hausen, indem nur noch das Rcibzeug fehlte, wel-

ches Hausens Kollege Winkler beifügte. Ausserdem

sind noch Bose und Gordon als Verbesserer der

Elektrisirmaschine in ihrer Jugendzeit zu nennen.

Der Aufsatz des Hrn. R. gewinnt besonderes

Interesse durch die Wiedergabe einer Anzahl

von Originalabbildungen, welche die Schwer-

fälligkeit dieses Theilcs der Experimentalphysik

in der ersten Hälfte des 1 8. Jh.s vortrefflich

illustrircn. — IV. Derselbe, Die ersten Beob-

achtungen über elektrische Entladungen. Hier

wird sozusagen die Urgeschichte der Elektrizitäts-

lehre, soweit sic nicht ins Altcrthuin fällt, ab-

gehandclt. Der Briefwechsel Gucrickes mit

Lcibniz ist bisher noch kaum beachtet worden,

und doch finden sich darin, wie wir hier erfahren,

mancherlei wichtige Bemerkungen. Demnächst

sind aber die Experimente Hawksbccs von hoher

Bedeutung; er erkannte den elektrischen Funken

und gab den Anstoss zu den kühnen Spekulationen

Walls über die Ursache der elektrischen Er-

scheinungen überhaupt, welche streng monistisch

aus einem in allen Körpern enthaltenen Licbt-

und Feuerstoff hergeleitet werden. Des weiteren

werden hauptsächlich Grays und Dufays Studien

über Leiter und Nichtleiter, sowie die ersten

Versuche, die neue Naturkraft der Heilkunde

dienstbar zu machen, näher besprochen. —
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V. M. Simon, Zur Geschichte der Philosophie

der Differentialrechnung. Der Vf. hebt hervor,

dass Integration in geometrischem Gewände ins

griechische Alterthum zurückgeht, und dass unter

den unmittelbaren Vorläufern der Infinitesimal-

rechnung neben Kepler auch Galilei in erster

Linie zu nennen ist. Von diesen beiden grossen

Geistern war Cavalieri beeinflusst, dessen „Geo-
metria indivisibilium" vielfach missverstanden

wurde, während in ihr die Integration des Aus-

drucks x"dx ganz zutreffend für alle ganzzahli-

gen Werthe von < 4 durchgeführt ist. Auch
Fcrmats Verdienst kann kaum hoch genug an-

geschlagen werden. Die rein arithmetische Seite

des Integrationsprozesses war Wallis und Pascal

in hohem Grade geläufig. Weiterhin wird die

gegenseitige Leistung von Newton und Lcibniz

sehr eingehend abgewogen, und die Einwände,

welche der Philosoph Berkeley gegen das Prinzip

der neuen Methode erhob, finden ebenfalls ihre

Stelle. Eine einwurfsfreie Behandlung der bisher

immer noch schwankenden Grundlagen der

höheren Analysis wird auf Cauchy zurückgeführt,

dem zwar Bolzano und Gauss in scharfer Er-

kenntnis überlegen gewesen seien, ohne doch

der Oeffentlichkeit gegenüber in dem Maasse

durchzudringen, wie dies der ausgebreiteten

schriftstellerischen Thätigkeit des französischen

Analytikers gelang. — Es ist schade, dass eine

allzu konzentrirte Darstellung die Lektüre des

ideenreichen und manch neuen Gesichtspunkt

bietenden Essays zu einer ziemlich schwierigen

macht. — VI. Fr. Schmidt, Lebensgeschichte

des ungarischen Mathematikers Johann Bolyai de

Bolya, k. k. Hauptmanns im Geniekorps (1802
— 1860). Der Vater W. Bolyai ist von den

beiden der weitaus bekanntere, grossentheils

allerdings auch durch Franz Schmidts Mühe-
waltung, die nunmehr auch dem Sohne zu gute

kommen sollte. Ausser einer sehr fragmentarischen

Sclbstbiograpbie und einem Briefe des Sohnes

an den Vater lieferte ausschliesslich die Korre-

spondenz zwischen letzterem und seinem Alters-

und Studiengenossen Gauss einiges Material. Eine

angenehme Arbeit war dem Biographen nicht

bcschiedcn, denn der jüngere Bolyai führte ein

ungeregeltes Leben, verfiel später einer menschen-

feindlichen Stimmung und konnte sich, obwohl cs

an gelegentlichen Versuchen dazu nicht fehlte,

nicht wieder dazu aufraffen, seiner unvergäng-

lichen Jugendschrift, in welcher er dein Parallelen-

axiome ganz neue Seiten abgewann, weiteres

folgen zu lassen. Mit hohem Interesse wird aber

jedermann den unterm 6. März 1832 an W. Bolyai

geschriebenen Brief eines Gauss lesen. Der
grosse Mann schreibt, er könne den „Appendix",

welchen der junge Lieutenant dem väterlichen

„Tentamen“ angefügt hatte, deshalb nicht loben,

weil er sonst sich selbst loben müsse, denn
J.

Bolyai habe ihm einen wesentlichen Theil seiner

— auf 35 Jahre zurückgehenden — „Meditationen"

weggenommen. — VII. G. Wertheim, Die Be-

rechnung der irrationalen Quadratwurzeln und die

Erfindung der Kettenbrüche. Nicht Cataldi,

sondern Bombelli war der erste, der die bekannte

Kettenbruchentwicklung

V ä*+ *>=»+
,

_b

2a -f- . .

.

gelehrt hat, indem b sogar eine negative Zahl

sein konnte. Allein da er die uns geläufige

Form des Kettenbruches nicht kennt, so war
man bisher an seiner „Algebra", die 1572 er-

schien, achtlos vorübergegangen. — VIII. W.
Schmidt, Zur Geschichte des Thermoskopes.

Ein Instrument, das zur Verfolgung der Teinpe-

raturveränderungen dienen sollte, darum aber

noch kein Thermometer war, ist von Galilei,

Porta und Drebbel angegeben worden. Der Vf.

untersucht nun, ob vielleicht die neue Erfindung

durch antike Reminiszenzen angeregt worden sei,

und macht darauf aufmerksam, dass bei Philon

von Byzanz allerdings ein Apparat sich finde,

den inan recht wohl für das Urbild des späteren

Thermoskopes halten könne. Eine theilweise

mit Wasser gefüllte Kugel A ist durch eine

zweimal rechtwinklig umgebogene Röhre mit

einein zweiten Gefässe B in Verbindung gesetzt;

bringe man dann erstere abwechselnd in die

Sonne und in den Schatten, so könne man eine

Bewegung von A nach B und wieder rückwärts

von B nach A einleiten. Der Engländer Fludd

hat dieses Experiment zweifellos gekannt, und

es ist keineswegs unmöglich, dass es überhaupt

für die Entstehung der Thermoskopie bis zu

einem gewissen Grade maassgebend war. Eine

leichte Abänderung des erwähnten Prinzipes be-

gegnet uns bei Heron, und diese letztere An-

ordnung liegt dem verbesserten Thermoskope

des Telioux zu Grunde, welches der Form nach

schon so ziemlich mit einem modernen Wärme-
messer übercinstimint. — IX. Derselbe, Heron

von Alexandria, Konrad Dasypodius und die

Strassburger Münsteruhr. Der Vf., dem es offen-

bar sehr darauf ankommt, auch den physikalischen

Leistungen des bei uns zumeist nur als Geometer

gefeierten Alexandriners wieder eine erhöhte

Theilnabme zugewendet zu sehen, weist uns hier

auf einen zu wenig gekannten, der Beachtung

aber sehr würdigen deutschen Gelehrten hin, aul

den Strassburger Mathematiker Rauhfuss oder

Dasypodius. Zu den Littcraturprodukten, welche

sich mit demselben beschäftigt haben, wären

noch R. Wolfs „Biographien zur Kulturgeschichte

der Schweiz" nachzutragen. Hier nun wird

Dasypodius vornehmlich als der Wiedererwecker

des Heron gefeiert; er hat von dessen Schriften

allerdings keine Ausgabe veranstaltet, aber er

hat sich um die Sammlung der hcronischen Hand-

schriften bemüht, und die Hypothese, eine zur
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Zeit in WolfenbQttel aufbewahrte lateinische

Ucbersetzung der „Dioptrn“, rühre von Dasy-

podius her, erscheint nicht unzulässig. Jedenfalls

hat derselbe, was er für praktische Mechanik

von Heron gelernt hatte, bei seiner Konstruktion

der berühmten, von Schwilgue restaurirten Kunst-

uhr nutzbar machen können, und aus gewissen

Angaben der Originalbeschreibung lässt sich auch

der Beweis für das Vorhandensein heronischer

Studienfrüchtc bei Dasypodius erbringen, —
X. Derselbe, Heron von Alexandria im 18. Jh.

Verschiedene Gelehrte dieses Zeitalters, unter

denen Porta (bezw. der Spanier Escrivano),

Fludd, Schwenter, Mersenne, Schott, De Caus
besonders namhaft gemacht werden, haben die

„Spiritalia“ Herons gekannt und für ihre Zwecke,
für das ernste Experiment sowohl wie für natur-

wissenschaftliche Spielereien, ausgenützt. Dies

wird im Einzelnen näher ausgeführt, und künftige

Historiker der Physik werden von den betreffenden

Darlegungen Akt zu nehmen haben. Mittelst

einer einfachen Textesverbesserung kann man auch

einen heronischen Apparat so rekonstruiren, dass

er sich nicht mehr vom „intermittirenden Brunnen“
unserer Kabinette unterscheidet. S. 19S, Z. 17

v. o. findet sich ein sonderbarer Verstoss. —
Vorstehende Analyse wird zur Genüge dar-

thun, dass ein äusserst mannichfacher Stoff ver-

arbeitet worden ist, und dass auch dieses Heft

wiederum eine Quelle vielseitiger Belehrung bildet.

Möge es Herrn Cantor bcschieden sein, noch
recht viele ähnliche Supplementhefte der von ihm
seit einer stattlichen Reibe von Jahren redigirten

Zeitschrift erscheinen zu lassen!

München. S. Günther.

Geographie, Länder- und Völkerkunde.

J. Bidez et L. Parmentier, Un sejour ä Pat-
mos. Gand, Engclckc [1899]. 50 S. 8°. M. 1,60.

Die Vff. dieser kleinen Monographie über die

Insel Patinos, zwei belgische Universitätsprofesso-

ren, habe ich 1895 auf Patinos und später auf
Samos getroffen. Sie erwiesen sich als liebens-

würdige, gelehrte und wissbegierige Männer, und
ich gewann die Ueberzeugung, dass ihre For-
schungen in der Bibliothek des grossen Klosters
gute Früchte tragen würden. In jüngster Zeit
haben sie ihre Forschungsergebnisse veröffent-
licht. Etwa gleichzeitig gaben sie ihre Tage-
bucbaufzeichnungen über Patmos, datirt von Chios
(22. Okt. 1895), heraus.

Das Büchlein beginnt mit einigen Bemerkun-
gen über Limin Wathcos, die Hauptstadt der
Insel Samos. Von da fuhren beide nach Patmos
und hielten sich längere Zeit im grossen Kloster
auf, um dort Forschungen anzustellcn. Erkundi-
gungen bei Klosterleuten und anderen Patmiern
sowie das Studium der Litteratur hierüber, z. B.
der griechischen Uebersetzung der Zeitscbrift-

artikel des Marquis of Bute, verschafften ihnen

Stoff in Fülle, sich über die Schicksale der Insel

im Altcrtbum und im Mittelalter, die Stiftung des

grossen Klosters durch den b. Cbristodulos und

über die gegenwärtigen Zustände zu äussem.

Sie gehen auf die im Lauf der Zeiten eingetrete-

nen Veränderungen in der Lebensweise der

Mönche ein: „Statt der Asketen zur Zeit des

h. Cbristodulos“, so sagen sie, „trifft man nun-

mehr einen kleinen Freistaat von Philosophen,

die bei aller Wahrung der persönlichen Selbst-

ständigkeit und Freiheit in vollständiger Eintracht

nebeneinander leben und steh gegenseitig Brüder

nennen.“ Diese Betrachtungen geben den Vff.n

Veranlassung, über das Vcrhältniss der griechi-

schen Geistlichen zu ihren Gläubigen im Allge-

meinen und die Stellung der patinischen Mönche

zu einer Wiedervereinigung der abend- und

morgenländischen Kirchen sich zu äussern. Ihre

Bemerkungen sind in vielen Stücken richtig.

Ucber die Littcraturscbulc, die eine Zeit lang

in dem Gebäude über der Apokalypsisgrotte be-

standen hat, handeln die nächsten Seiten. Wei-

tere Ausführungen beweisen, dass sich die beiden

Reisenden über die Lebensgcwohnbcitcn und Sitten,

den Vermögensstand und die Erwerbsverhältnisse

der Bewohner eingehend zu unterrichten suchten.

Ausführlich beschreiben sie selbstverständlich die

berühmte Bibliothek des Klosters.

Die Eindrücke, die sic von den Mönchen und

den Patmiern im Städtchen am Fuss der Klostcr-

höhe gewonnen haben, sind durchaus günstig, und

auch hierin kann ich ihnen nur zustimmen.

Da ihr Büchlein meines Wissens das neueste

ist, das sich ausführlich und in treffender Dar-

stellung mit der berühmten Insel beschäftigt —
die letzten umfassenden Mittheilungen (hierin sei

ein Irrthum auf S. 5 berichtigt) bat H. F. Tozer
gegeben (The Islands of the Aegean 1 7 8 ff. [ins

Griechische übersetzt IIaQ\'aa<s6<; IZ 1895]

365 in,) — kann es warm empfohlen werden.

München. L. Bürchner.

Staats- und Rechtswissenschaften.

M. Wilbrandt, Die politische und soziale Be-

deutung der attischen Geschlechter vor Solon.

[S.-A. aus Philologus, Suppl.-Bd. VII, 1. Hälfte.}

Leipzig, Dieterich (Theodor Weicher), 1898. 96 S. 8
#
.

M. 2,40.

Der Vf. sucht durch eine eindringende und

scharfsinnige Analyse des überaus dürftigen

Materials neues Licht in das Dunkel zu bringen,

welches das Sozialrecht der vorsoloniscben Zeit

zu einem so vielumstrittencn Problem gemacht

hat. Ob freilich seine Ergebnisse sich wesent-

lich stichhaltiger erweisen werden, als die seiner

zahlreichen Vorgänger, dürfte bei der absoluten

Unzulänglichkeit unserer armseligen Ueberlieferung

sehr zweifelhaft sein. Was diese Ergebnisse
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selbst betrifft, so glaubt der Vf. im Wesentlichen

bewiesen zu haben, dass schon vor Drakon die

gesammte Plebs den Geschlechtern angehörte;

also Geschlechtsangehörigkeit und Bürgerrecht

sich vollkommen deckten, dass ferner nur die

Grundbesitzer die Bürgerschaft bildeten, und dass

endlich der Privatbesitz an Grund und Boden bis

auf Solon aufs Engste an die Geschlechter

geknüpft war.

Dank der grossen Umsicht und Selbständigkeit

des Vf.s ergeben sich bei der Erörterung dieser

Kragen mancherlei neue und fruchtbare Ausblicke,

besonders nach der Seite des Verwaltung»* und

Kultusrechts. In Bezug auf die Grundfrage freilich,

die Rekonstruktion des vorsolonischen Sozialrechts,

kann ich starke Bedenken nicht unterdrücken. Eine

so strenge Gebundenheit des Grundbesitzes, wie

sie der Vf. noch der Zeit Solons zuschreibt, ist

m. E. nicht wahrscheinlich. Auch ist schwerlich

daran zu denken, dass, wie der Vf. glaubt, eine vor-

geschichtliche kommunistische Gentilverfassung so

intensiv bis in diese Zeit nachgewirkt hat, und

dass „das Bewusstsein, der Privatbesitz an Grund

und Boden sei durch Occupation von ager

publicus entstanden“, unter den Demokraten

herrschte, welche von Solon eine neue Land-

aufteilung hofften. Hier hat sich der Vf. auf

Theorien (von L. Stein und v. WUamowitz)

gestützt, die m. E. mehr als hypothetisch sind.

Der Werth der frischen und anregenden

Arbeit als eines guten Orientirungsmittcls für

die schwierigen Probleme der ältesten attischen

Geschichte hätte durch eine vorsichtigere Zurück-

haltung in diesen Fragen nur gewinnen können.

Erlangen. Robert Pöhlmann.

Hugo Schuchardt, Tcheques et Allemands.

Lettre iM. *' *. Paris, H. Weiter, 1898. 44 S. 8®.

Ein treffliches Schrifteben, nüchtern, ruhig,

logisch; geeignet, auch einem weiten, nicht-

deutschen, allstaatlichcn Leserkreise die Bestre-

bungen der Czccbcn Oesterreichs klar und ver-

ständlich zu kennzeichnen. Enthalten ist in den

Darlegungen, aber vielleicht noch zu wenig stark

betont, der logische Hauptwiderspruch in den

politischen und nationalen Forderungen der

Czechen. Sich national auf den Standpunkt

der Gegenwart zu stellen, das ganze jetzt

czechische Gebiet czechisch zu erhalten, zu

schützen, materiell und geistig zu fördern — mit

anderen Worten national -czechisch zu sein, das

ist klar, verständlich, natürlich, ja für die Czechen

heilige Pflicht. Aber sich gleichzeitig politisch

auch noch auf den Standpunkt der Ver-

gangenheit zu stellen, die (übrigens, wie Eger

beweist, nie in diesem Sinne vorhandene)

« Landeseinheit“ und „tausendjährige historisch-

politische Individualität Böhmens“ zum Ausgangs-

punkt einer ^tatsächlichen Aufzwingung der

„gleichberechtigten“ Landessprache zu machen,

dass heisst durch Vereinbarung unvereinbarer

Dinge den berechtigten Egoismus zur un-

berechtigten Egoarchie machen!

Wer Scbuchardts Schriftchen liest, wird den

Eindruck erhalten, dass wir Deutsche Oesterreichs

zwar leider noch nicht alle Stammesgenossen in

Oesterreich, aber die Logik und das gute Recht

zu Bundesgenossen haben.

Innsbruck. Rudolf von Scala.

Kunstwissenschaften.

Bruno Sauer, Das sogenannte Theseion und

sein plastischer Schmuck. Leipzig u. Berlin, Gie-

secke & Devrient, 1399. XVI u. 274 S. 4 U mit 11

Tafeln und 36 Abbild, im Text M. 30, gcb. M. 32.

Das sog. Theseion in Athen ist der als Hau-

werk besterhaltene griechische Marmortempel,

sein plastischer Schmuck aber ist z. Th. ganz

verloren, z. Th. schwerer beschädigt als die

meisten sonst auf uns gekommenen Tempel-

skulpturen. Um diesen recht eingehend behan-

deln zu können, verzichtet Sauer auf eine Unter-

suchung und Beschreibung des Gebäudes, so

lehrreich sie auch sein würde, so schwerwiegend

die Probleme, die hier gefördert werden könnten.

im Mittelpunkt des Buches steht durchaus die

Rekonstruktion der Giebclgruppen, von denen

kein Bruchstück bewahrt, keine Nachricht auf

uns gekommen ist. Wohl aber zeigen die Giebel-

böden sehr unregelmässig geformte Einbettungen

für die Plintben der Statuen. S. gründet darauf

die Annahme, dass der Plinthenumriss sich eng

an die Begrenzung der Auflagdlächen der Fi-

guren angeschlossen habe, also einen Schluss auf

deren Bewegungsmotive zulasse. Ganz sicher

glaubt S. danach die Art der Lage für die linke

Eckfigur des Ostgiebels zu erkennen-, daraus er-

gebe sich die Grösse der Figur (genau Lebens-

grösse) und damit auch der wahrscheinliche

Maassstab der übrigen. Aber gerade diese Eck-

figur bedeckt nur die Hälfte der nach der Grösse

der Einbettung anzunehmenden Plinthe, und die

von S. zur Erklärung angeführten statischen

Gründe treffen nicht zu: die Regel, auf die die

Rekonstruktion basirt ist, versagt gleich bei der

Figur, die S. selbst für die sicherste erklärt;

das Vertrauen in die Richtigkeit der Voraus-

setzung wird schwer erschüttert und wahrlich

nicht wieder befestigt durch den Rück auf die

Gesammtkompositionen, wie Taf. 2 sie vorführt.

Statt der grossen ein Beispiel im kleinen. Durch

konsequente Durchführung seiner Methode kommt

s. dazu, in den Ecken des Ostgicbels links einen

Delphin, rechts eine Gans anzunehmen; der Del-

pbin steht ganz vom auf der Geisonkante, m

seiner ganzen Grösse sichtbar, die Gans ganz

hinten an der Giebelwand, abgesehen von Kopf

und Hals hinter dem weit vorspringenden Geison

verschwindend, denn der Abfall des Hügels gegen
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den Markt zu gestattet nicht so weit zurück zu-

treten, wie erforderlich wäre, um den Körper des

Thiers herüberragen zu sehen; dem Beschauer

erscheint also die rechte Gicbelecke leer, die

linke ausgefüllt. \Vo solche Folgerungen sich ein-

stellen, ist entweder die Voraussetzung falsch oder

die Methode oder beides.

Nicht besser steht es um die Analogie ande-

rer Denkmäler, durch die S. seine Rekonstruk-

tion stützen will. Sein Westgiebel zeigt 8
/io der

Gicbclbreitc von einem versinkenden Viergespann

in der nördlichen, */a von einem aufsteigenden

in der südlichen Ecke eingenommen, also zwei

nach Umfang und Richtung unsymmetrische

Gruppen, zwischen denen nur */io der Giebel-

breite für die Hauptdarstellung frei bleiben. Diese

Störung der Symmetrie soll die Analogie des

Farthcnonostgiebels rechtfertigen, wo auch die

aufsteigende Heliosgruppe grösser ist als die

versinkende der Selene. Aber am Parthenon

füllen die unsymmetrischen Gruppen zusammen
weniger als ein Zehntel, bei S. die Hälfte der
vom Geison umrahmten Giebelfläche, und am
Parthenon gehen die Gestirne links auf und rechts

unter, wie auch in der Natur für die Bewohner
der nördlichen Hemisphäre, bei S. wandern sic

von rechts nach links!

An den rekonstruirten Giebeln übt S. selbst

eine strenge aber wohl gerechtfertigte Kritik,

nur dass sie sich statt gegen den rekonstruiren-

den Gelehrten gegen den Bildhauer richtet, der
damit entschuldigt wird, das9 die Fehler nicht zu

umgehen waren, um „den bei einem Tempel von
der Grösse des Theseion sehr empfindlichen Ucbel-
stand“ zu vermeiden, „die Figuren weit unter
Lebensgrösse herabzudrücken 4

*. Aber während
Giebclkompositionen wie die von S. unerhört
sind, giebt der in den Maassen mit dem Thcscion
fast genau übereinstimmende Tempel von Acgina
gerade ein Beispiel von Giebelgruppcn, deren 12
oder 14 Figuren weit unter Lebensgrösse Zurück-
bleiben, und sicher hat Niemand je diese Gruppen
als „ein Gewimmel von 13— 15 unscheinbaren
Figuren“ empfunden. In allen sechssäuligen dori-

schen 'Pempeln, den grössten wie den kleinsten,

wird für sfmimtliche Bauglieder dasselbe gegen-
seitige Grössenverhältniss gewahrt, im gleichen
Verhältnis mit der Tempclgrösse ändert sich
der Maassstab des plastischen Schmucks der
Metopcn — da wäre es doch der allcrgrösstc

„Uebelstand“, wenn die Giebelfiguren unter ein

absolutes Mindestmaass, nach S. Lebensgrösse,
nicht herabgingen und so die feststehende Har-
monie aller übrigen Theile des Baus durchbrächen.

Sieht man aber ab von der Rekonstruktion
der Giebel und damit von ihrer Deutung und
allen Schlussfolgerungen, die diese Gruppen als
etwas thatsächUch Gegebenes zur Voraussetzung
nehmen, so bleibt in den Abschnitten über die
erhaltenen Friese und Metopcn noch genug des

Neuen und Fördernden, um dem Buche einen

bleibenden Platz in der archäologischen Litteratur

zu sichern; nur wird man beklagen, dass die für

die Abbildungen gewählte Reproduktionsart eine

Menge von Einzelheiten nicht erkennen lässt, auf

die die äusserst sorgfältigen und gewissenhaften

Untersuchungen Bezug nehmen. Hier wird wirk-

lich eine bedeutende Bereicherung unserer Kennt-

niss geboten, die auch nicht ohne Einfluss auf

die kunstgeschichtlicbc Beurthcilung des Ganzen

bleiben kann; freilich wird man nicht alle Fein-

heiten von S.s Argumentation sich zu eigen

machen, die ihn den Künstler in einem in der

ganzen Litteratur nur zweimal gelegentlich er-

wähnten Bildhauer Amphion von Knossos, die

Zeit der Herstellung in dem engen Rahmen der

zweiten Hälfte der 30 er Jahre des 5. Jli.s be-

stimmen lassen. Die Annahme einer nach der

Zeit der Parthenonskulpturen in Athen noch in

einem im Ganzen alterihümlicheren Stil arbeitenden

Kunstschule ist ja nicht unmöglich, aber mindestens

möchte man sie bestätigt sehen durch das, was

die Bauformen an chronologischen Anhaltspunkten

bieten, und das ist leider aus dem Plan von S.s

Buch ausgeschlossen.

In sehr viel loserem Zusammenhang als solche

architektonische Fragen stehen mit dem Kern des

Buches die beiden Scblussabscbnitte, deren erster

im Wesentlichen übereinstimmend mit Reisch die

wohl erst geraume Zeit nach Vollendung des

Tempels von Alkamenes geschaffenen Kultbilder

des Hephaistos und der Athena Hephaistia

wiederherzustcllcn sucht, der zweite sich mit

topographischen Fragen beschäftigt, ausgehend

von der schon von anderen vorgeschlagencn und

durch S.s Deutung des Ostfrieses bestätigten

Glcichsctzung des sog. Theseion mit dem seiner

Lage nach bisher unbekannten Tempel des

Hephaistos.

Berlin. H. Winnefeld.

Moderne Dichtung.

Griechische Tragödien, übersetzt von Ulrich

von Wllamowitz-Moellendorff. I- Bd.: 1-

Sophokles Oedipus. II. Kuripidcs Hippoly-

tos. III. Euripides Der Mütter Bittgang. IV.

Kuripidcs Herakles. Berlin, Weidmann,
355 S. 8*. Geb. M. ft.

Wenn einmal eine Geschichte der deutschen

Uebersctzungskunst geschrieben wird, so muss

sie nicht bloss litterarbistorischc Bedeutung haben,

sondern fast noch mehr kulturgeschichtliche.

Wir sprechen immer von der deutschen Fähig-

keit, uns fremdes Gut geistig anzucignen; wir

werden dann erst erkennen, wie unendlich

schwer es auch bei uns war, diese Einzelnen

stets gewährte Gabe breiteren Kreisen mitzu-

thcilen. Es geholte nicht weniger dazu, als

eine völlige Aenderung der Weltanschauung.
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Früher glaubte man überall an teste Grenzen,

starr geschiedene Welten. Da war es natürlich,

dass ein „Uebersctzen“ etwa aus dem Griechi-

schen ins Deutsche ganz wörtlich genommen

wurde: irgend ein Seefahrer (manchmal ein Ent-

deckungs-, aber öfter ein Geschäftsreisender)

fuhr von der einen Küste zur andern und brachte

Werthstöcke heim, die mit deutschen Etiketten ver-

sehen aufgestcllt wurden. Hing man an einen frem-

den Speer den Zettel „Spiess des Achilles“, so

meinte man schon übersetzt zu haben. Und doch

hat hingebende Treue und begeistertes Nach-

fühlen damals schon wirklich zu erobern gewusst.

Das gelang, sobald man statt des „Uebertragens“

einen Versuch machte ,
das fremde Gut in der

eigenen Seele neu und organisch aufblühen

zu lassen. Als solche Meisterwerke erkennt

Wilamowitz selbst, ein gestrenger Richter und

dem alten
J.

H. Voss vielleicht zu gestreng, Ueber-

setzungen von Goethe, Schlegel, Gildemeister,

Heyse an. Aber hier geschah eben noch aus

genialer Naivität heraus, was als Prinzip erst

von W. mit aller Energie verkündet wurde.

Wir glauben nicht mehr an die starren Grenzen;

überall, in Naturforschung, Linguistik, Aesthetik

triumphirt der Glaube an Veränderlichkeit der

Arten. Seine Konsequenz ist die neue Auf-

fassung des Uebersetzcrbcrufs, wie eben W. vor

seiner ersten Ausgabe des „Hippolytos“ sic am

entschiedensten ausgesprochen hat. Wir stellen

uns vor, in langsamer stetiger Entwickelung glitte

das Kunstwerk aus einer Epoche in die andere;

etwa wie das Nibelungenlied sich im Wandel der

Zeiten nothwendig umgestaltet hat. Wir sehen

den modernen Uebersctzer nur als das Medium

an, in dem dies historische „Gesetz der Um-

wandlung“ seinen Ausdruck für jetzt und hier

findet. Wir prüfen seine „Treue“ nicht mehr an

der Genauigkeit, rnit der alle Einzelheiten wieder-

gegeben werden, sondern an der Selbstvcrleug-

nung
,

mit der er das Ganze in seiner Seele

eine fröhliche Urständ feiern lässt.

Diese Auffassung birgt zwei grosse Gefahren.

Der Uebersetzer kann dem historischen Prozess

auch so noch zu wenig gerecht werden, indem

er etwa Euripidcs so sprechen lässt, wie Euri-

pides heut sprechen würde. Es soll aber eben

nicht heut eine Eiche gepflanzt, sondern die alte

heilige Eiche in neues Erdreich umgesetzt wer-

den. W. ist in seinen glänzenden Uebersetzun-

gen dieser Gefahr doch wohl nicht immer ent-

gangen. Seine Abneigung gegen die falsche

„Treue“ hat ihn zuweilen Wendungen wählen

lassen, deren zu aktuelles Blinken unhistorisch

wirkt. Euripidcs würde heut vielleicht sagen:

„der Mittelstand allein erhält den Staat“ (S. 229);

aber wenn sein Drama sich im Wandel der Zeiten

*0 einem deutschen Trauerspiel umgewandclt

hätte, würde dieser Satz sicherlich anders klingen.

Man fühlt hier die Absicht des Modernisircns.

Ebenso leitet W.s Auffassung von Euripides*

Nüchternheit zuweilen zu allzu prosaischen Wen-
dungen. „Im Gegentheil“ (S. 42), „so etwas“

(S. 70), „Gemeinheit“ (S. 122), „die Sache

werd ich gut besorgen“ (S. 140), „habt ihr

noch weiter irgend welche Wünsche“ (S. 268)

— solche Stellen scheinen mir W.s eigener

Forderung nicht voll zu entsprechen: „ins Deutsche

übersetzen heisst in Sprache und Stil unserer

grossen Dichter übersetzen“.

Die andere Gefahr liegt darin, dass man

das erneute Kunstwerk nur bis an die Schwelle

der Gegenwart leitet und ihm immer noch etwas

Fremdes lässt; wie etwa die archaisirende Rede

G. Freytags es liebte. Diese Klippe hat die ener-

gische Natur des grossen Uebersetzcrs fast stets

umschifft; nur gewisse Versnöthe, die man jetzt

vermeidet, lassen sic ahnen: „keinesweges“

(S. 27. 43); oder ganz ausnahmsweise eine ge-

sucht poetische Wendung wie „ein Uebcl ist’s

von falschgemünztcm Glanz“ (S. 144). Aber

fast immer ist es dieser Seele, für die eben die

Antike lebendiger ist als fast alles Neue und

für die „nur das Lebendige sein Recht behält,

das aber möglichst ganz“, selbstverständlich, An-

schauungen, Gefühle, Ausdrücke sich bis zur vollen

Kraft des heute Blühenden erheben zu lassen. Und

indem er so seiner Theorie vollauf gerecht wird

— ich verweise nur auf die glänzende Chorpartie

S. 26 — macht W. in der Geschichte der deut-

schen Uebersetzungskunst Epoche.

Dem gleichen Zweck wie die Ucbersetzungen

dienen auch die knappen Einleitungen. Sie wollen

den Leser in den Stand setzen, die Dichtung

wie ein neu entdecktes, aber noch lebendiges

Kunstwerk aufzufassen. Daher auch hier die

kühne Anwendung moderner Anschauungen wie

„desinfiziren“ (S. 13) und der belebende Hin-

weis auf neue Zeugnisse, auf G. Förster (S. 290)

und „Cyrano de Bergerac“ (S. 213), Mönchthum

und „Mucker“ (S. 106 f.). Doch versteht es

sich bei W. von selbst, dass diese kurzen, ener-

gischen Analysen mehr als nur momentane Be-

deutung haben. Wie wichtig sind die von einer

trefflichen Definition eingcleiteten Betrachtungen

über die Novelle (S. 96 f.) oder der Hinweis auf

Goethes am meisten tragische Dramen (S. 293)!

Die Sammlung, erfreulicherweise nur der

erste Band eines grösseren Unternehmens, um-

fasst den „Oedipus“ und von Euripides „Hippo-

lytos“ ,
„der Mütter Bittgang“, „Herakles“. Die

Ausstattung ist hübsch und handlich, der Druck

»'eil und klar. Wenn etwas dazu beitragen kann,

lie antike Tragödie wirklich wieder zu einer

cbendigen Kunst für die Deutschen der Gegen-

wart zu machen, so ist es gewiss dies Unter-

ichmen, so ist es gewiss dieses Denkmal einer

icuen Epoche in der Geschichte der deutschen

\neignungskunst.

Berlin. Richard M. Meyer.
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Notizen und Mittheilungen.

E. Betrag v. 20000 Mark zur Forderg d. römisch*
germanisch. AUerthumsforschg ist unter d. dauern-
den Ausgaben d. Reichsamtes d. Innern in den d/Rcichs-
tagc zugegangenen Nachtragsetat eingestellt u. dafür
10000 M. im Hauptetat bei d. Dotation d. Archäolog.
Instituts gestrichen worden. Es soll im Anschluss an
d. Umcsgrabgn c. Wissenschaft!. Zentralstelle für d. Er-
forschg d. Vergangen!). Dtschlds in den einstmals von
d. Römern besetzten Theilen von d. ältesten Zeiten bis

t. Ende d. Römerherrschaft geschaffen werden.

Vom 7.— 19. August wird am*[Kgl. Realgymn. in

Augsburg c. zweiter bayer. Ferienkursus ?. engl.
Sprache unentgeltlich für Lehrer u. Lehramtskandi-
daten abgchalten. Anmeldgn sind an Dr. K. Lentzner,
Augsburg, Volkhnrtstr. 13, zu richten.

Eine dänische Expedition wird unter Führg des
Cand. mag. Joh. Neuhaus nach Mittelamerikn auf-
brechen, um Untereuchgn im Gebiete d. Quichua- In-
dianer auszuführen

, d. Sitz d. Quichua -"Reiches, von
dessen Bcdcutg mächtige Baudenkmäler in Stein oder
Thon zeugen, die mit sonderbaren Skulpturen u. e. Bil-

derschrift geschmückt sind.

Gelehrte Gesellschaften und Vereine.
Sltzgsber. d. Kgl. Preuss. Akad. d. Wlas. zu Berlin.*)

18. Mai. Gcsammtsitzg. Vors. Sekretär: Hr. Di eis.

Hr. Brunner legt vor das im Aufträge der Akad.
hcrausgegebenc und von Hm Prof. Dr. Knod in Strass-
burg bearbeitete Werk „Deutsche Studenten in Bologna
(1289—1562), Biographischer Index zu den Acta natio-
nis Gcrmanicae universitatis Bononicnsis“, 1899. —
Der Vorsitzende legte vor: Commentaria in Aristo-
tolcm graeca. Vol. 4, Pars 6. Ammon ti in Aristotelis
analyticorum priorum librum I commenlarium ed. Maxi-
milianus Wallies. Berolini 1899; ferner Inscriptioncs
graecue insularum maris Aegoei. Fase. 2 ed. Guilelmus
R. Paton. Berolini 1899; ferner F, Frhr. Hitler von
Gaertringen, 1 hcra. Untersuchungen. Vermessungen und
Ausgrabungen in d. J. 1895—1898. Bd. I nebst Kar-
ten. Berlin 1899. 4. und 2.

Die phil.-hist. Kl. hat für ihre eignen Unternehmgn
bewilligt: 7200 Mark an Hrn. Diels zur Fortführg der
Herausgabe der Commentaria in Aristotelem graeca;
3300 Mark an Hm. Kirchhoff zur Fortführg der Sammlg
der griech. Inschriften; 6000 Mark an Hrn. Koser zur
Fortführg der Herausgabe der polit. Korrespondenz Fried-
richs d. Gr.; sie hat ferner zu neuen Wissenschaft!. Ar-
beiten bewilligt: Hrn. Dr. Wilhelm Crönert in Halle a. S.
zu e. Aufenthalt in Neapel zum Zweck des Studiums
der Herculancnsischen Rollen 1000 Mark; Hrn. Prof. Dr.
Friedrich Kauffmonn in Kiel zu einer Reise nach Italien
und England zum Zweck von Handschriftenvergleichgn

,^j!
,e
.?

crausgabc des -°PUS itnpcrfectum in Matthaeum“
1200 Mark ; Hm. Bibliothekar Dr. Gustaf Kossinna in
Gross- Uchterfclde zu einer vorläufig auf Deutschland zu
beschränkenden archäol. Forschungsreise 600 Mark;

' Dr‘ Friedrich Lehmann in Berlin und Dr!
Wnldemnr Belek aus Fiirfurt a. L. jur Forliuhrg ihrer
l'orsdhgsreisc durch Armenien 1U00 Mark; Hrn Privat-
dozenlon Dr. Friedrich Schwell}- in Strassburg i. E. zur
Drucklegg seiner Bearbeitung des Kitäb el Mahdsin vnl

Mark"'
**** lbrfihim ibn M“J“«l«»d nt Bnihnqt 3000

Akad- lmt das korrespond. Mitgl. der phii.hist.
hl. Hrn. Kart Immanuel Gerhardt in Halle n. S. am
5. Mai durch den Tod verloren.

SundcrabiSrtickc auch der in den Sitzungsberichten er
1 i* 1 -' ab “um Preise «o,äh ssü1 * durcb *

In d. Maisitzg d. Xutuisntal. Gesellsch. zu Berlin

hielt Hr. Brause e. Vortrag üb. d. Kriegsmünzen
Jakobs II. v. Engld, Hr. Strauch besprach die seit d.

vorig. Jahre im Arsenal Pei-yang bet Tientsin geschlage-

nen chines. Münzen.

ln d. Sitzg d, Internat. Vereinigg f. vergleichende
Rechtswissensch. u. Volkswirtschaftslehre zu Berlin

am 7. Juni sprach Hr. M. Jaffe aus Posen üb d. irische

Frage in ihrer wirthscbaftL u. staatsrechtl. Entwicklg.

Personalchronik.

Ernennungen, Auszeichnungen usw.

An Universitäten usw. Der Privatdoz. d. Theo-
logie an d. Univ. Leipzig, Dr. Johannes Kunze, u. d.

Privatdoz. d. Apologetik in d. kathol.- theolog. Fakult.

d. Univ. Breslau, Dr. v. Tessen- Wesierski, sind

zu ao. Proff. ernannt worden. — Der Privatdoz. f.

dtschc Litt, an d. Univ. Würzburg, Dr. Roettecken,
ist z. ao. Prof, ernannt worden. — Dem Privatdoz. a.

d. Univ. Berlin u. Sekretär, Bibliothekar u, Lehrer arab.

Dialekte am Oriental. Seminar, Dr. August Fischer,
ist d. Titel Professor verliehen worden. — Dr. Hein-
rich Bulle aus München wird in diesem Sommer-
semester d. archäolog. Kolleg, d. verstört». Prof. Sittl

an d. Univ. Würzburg übernehmen. — Dem Privatduz.

d. Geographie an d. Univ. Bonn, Dr. Alfred Phi-
lipp so n, ist d. Titel Professor verliehen worden.

Todesfälle:
Gencratarchivar Wilh. Jos. Karl Piot, Mitglied d.

belg. Akad. d. Wiss., 30. Mai, 87 J. alt, in Brüssel; der

Dichter Klaus Groth, am 2. Juni, 80 J. alt, in Kiel;

der o. Prof. d. dtsch. Reichs- u. Rechtsgcsch.
,

Hofrath

Dr. Heinrich Siegel, am 5. Juni, im 69. J. f in Wien.

Universitätsschriften.

1. Habilitationsschriften.

Holländer, H. v.. Zur Lehre vom „Error“ nach rüm.

Recht. Halle. 177 S. — Schmidt, R. ,
Ueb. d. Suka-

saptati. Halle. 10 S. — Wucnseh, R., Prolegomena in

Joannis Laurentii Lydi librum de mensibus. Breslau.

II. Inauguraldissertationen.

Aus dem Gebiete der

Theologie. Dick, K., D. Schriftsteller. Plural hei

Paulus. Halle. 56 S. — Dunkmann, K. , D. Problem
d. Freiheit in d. gegenwärt. Philos. u. d. Postulat d.

Theo!. Halle. 92 S.

Philosophie. Gattermann. H., Ueb. d. Verhiltn. v.

Kants Inaug.-Dissert. v. J. 1770 zur Krit d. r. V. Halle.

81 S. — Hollmann, G., Prolegg. zur Genesis d. Rclig.-

Philos. Kants. Halle. 40 S.

Philologie. Littmann, E. , D. Verbum d. Tigrc-

spräche in Abessinien. Halle. 35 S. — Thicbergcr,

K., Samuel von Skrzypna Twardowski. Beitr. z. Gcsch-

d. poln. Litt d. 17. Jh.s. Breslau. 57 S. — Görbing,
Fr., D. Elfen in d. engl. u. schott. Balladen. Halle.

26 S. — Grossinan n, H., Ben Jonson als Kritiker. Jena.

33 S. — Ritter, O., Quellenstud. z. Rob. Burns f- d. J.

1773-83. Halle. 50 S. — Müller, Joh., D. Gedichte

d. GuiUnume Augicr Novella, e. provenzal. Trobadors
aus d. Anfge d. 13. Jh.s. Halle. 32 S. - Sürgcl, J.,

Leb. d. Gebrauch d. rein. u. d. präpositional. Infinitivs

im Altfranzös. Halle. 34 S.

Rechts- u. Staatswissenschaft. Ficbcrg, C., Ueb. d.

Rechtsregel: nemo sibi causam possessionis ipse mutare
potest. Brcsl.au. 56 S. — Kleinperer, V., D. rechtl.

Natur d. Genussscheine. Halle. 107 S. — Neumann,
C-, D. F.influss d. Irrthums im Beweggrund auf Erbes-

cinsetzg u. Vcrmächtn. nach gemeinem dtsch. u. bür-

gerl. Recht. Breslau. 45 S. — Quante, H., D. Ergehn,
d. Vichstatistik in d. wichtigst. europ. Ländern mit bc-
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sond. Berücksichtig d. deutsch. Staaten. Halle. 62 S.

— Ruths, H. f D. Wesen u. d. Bedeut# d. freien Wirth-

schaft in d. heut. Landwirthsch. Jena. VII u. 79 S.

Kunstwissenschaft. Schaffer, E. , I). Weiber in d.

venezian. Malerei, ßreslau. 1Ü5 S.

Schulprogramme.
Aus dem Gebiete der

Philosophie. Dippe, D. Begriff d. Schönen in d. neuer.

Acsthctik. Soest, G. 32 S.

Philologie ti. Liltgesch. Bamberg, A. v., tjuaestiones

criticac in Platonis quac fertur Apologiam. Gotha, G.

Emcstinum. 32 S. — Schulthess, O., D. Vormundschafts-

rechng d. Demosthenes. Fraucnfeld, Thurgausche Knn-
tonssch. 51 S. — Unruh, F., Daudet als Lyriker, nach

s. Prosawerken geschildert. Königsb. i. Pr., Stadt. Real-

schule. 32 S.

Geschichte. Kuck, Ed., Schriftstcllcrndc Adlige d. Re-

fonnationszeit. I. Sickingen u. Landschad. Rostock, G.

u. Realg. 30 S. — Lincke, E. , P. Cornelius Scipio

Acmilianus. Dresden, Wettin. G. 55 S.

Neu erschienene Werke,
vom 1 . bis 6. Juni in der Redaktion cingeliefcrs.

Authority and Archaeologv sacredand profane. Essays
on the rclation of monuments to biblical and dassical litcra-

ture by Driver, Gardner, Griffith, Haverfield, Headlam,
Hogarth. I.ond., Murray. Geb. Sh. 16.

Beck, J. R. v., Georg Blaurock u. d. Anfänge d.

Anabaptismus in Graubündten u. Tirol. Hgb. v. J.

Loserth. [Vorträge u. Aufsätze aus d. Comcnius-Ge-
scllsch. VD, 1. 2.) BrL, Gacrtner (Heyfeldcr). M . 0,75.

Buck, Gcrtrude, The Metaphor. [Conlribut. to rhe-

torical theory cd. by Fr. N. Scott. V.] Ann Arbor,

Mich., The Inland Press.

Codex diplomaticus Lusatinc superioris II, hgb. v.

R. Jecht. H. 4: d. J. 1428. Görlitz, H. Tzschaschel

Komm. H. 1—4. M. 14,40.

Del Lungo, I., Da Bonifazio VIII ad Arngo VII.

Mailand, Hoepli. L. 5.

Ehrlich, E., D. zwingende u. nichtzwingende Recht

im BGB. f. d. dtsche Reich. [Fischers Abhdlgn z. Privat-

recht u. Zivilprozess d. dtsch. Reiches. II, 4.] Jena,

Gustav Fischer. M. 8.

Elze, Th., Luthers Reise nach Rom. BrL, Alexander

Duncker. M. 2,50.

Ewart, K. Dorothea, Cosimo dc’Medici. [Foreign

Statesmen. 14.] Lond., Macmillan. Geb. Sh. 2. 6 d.

Goldschmidt, S., D. Landarbeiter i. d. Prov. Sachsen,

sowie d. Hzgth. Brounschw. u. Anhalt. [D. Landarbeiter

i. d. cvgl. Gebieten Norddtschlds. Hgb. v. M. Weber.
L] Tübing., Laupp. Abor»n.-Pr. M. 3,50. Einzelpr. M. 5.

Gruncnberg, A., D. Landarbeiter i. d. Prow.
Schlesw. -Holst, u. Hannov. östl. d. Weser, sowie in d.

Geb. d. Fürstenth. Lübeck u. d. freien Städte Lübeck,
Hambg u. Bremen. |I). Landarb. i. d. cvgl. Gebieten

Norddtschlds. Hgb. v. M. Weber. II.) Ebda. Abonn.-Pr.
M. 4,80, Einzelpr. M. 6,60.

Habicht, H., D. Einwirkg d. HGB. auf zuvor ent

stand. Rechtsvcrhältn. [Fischcr’s Abhdlgn z. Privatrecht

u. Zivilprozess d. dtsch. Reiches. III,] Jena, Gustav
Fischer. M. 12.

issleib, S., D. Gefangennahme d. Landgrafen Phi-

lipp v. Hessen (1547). [Virchows Sammlg gcmcinvcrst.

wiss. Vorträge. 315.] Hamburg, A.-G. (Richter). M. 0,75.

Justiniani Institutiones rec. P. Krucgcr. 2, Aull.

BrL, Weidmann. M. 1,60.

Keller, L., D. röm. Akad. u. d. allchristl. Kata-

komben im Ztaltcr d. Renaissance. | Vorträge u. Auf-

sätze d. Comenius- Gescllsch. VII, 3.] BrL, Gacrtner

(Heyfclder). M. 0,75.

Krall, J.
, Grdr. d. altoricntal. Gesch. I: Bis auf

Kyros. Wien, Holder.

Kurnig, D. Pessimismus d. Andern. Pessimist.

„Geflügelte Worte* u. Zitate. Lpz., Spohr. M. 0,60.

Lollis, C. de, Gerardo Hauptmann e l’opera sua lette-

raria. Florenz, Succ. Le Monnier (Lpz., Brockhaus). L. 2.

Masqueray, P., Traite de Metrique grecque. Paris,

Klincksieck. Geb. Fr. 3,50.

Mendelson, M., D. Stellg d. Handwerks in d. haupt-

sächlichsten d. ehemals zünftigen Gewerbe. [Conrads

Sammlg nationalökon. u. Statist. Abhdlgn d. staalswiss.

Seminars zu Holle. 22.] Jena, Gustav Fischer. M. 4,50.

Monarchie, D. üsterr.- ungar., in Wort u. Bild. Lief.

325. Bukowina. 10. H. Wien, Holder. M. 0,60.

Mücke, Ch., Vom Euphrat zum Tiber. Untcrsuchgn

zur alten Gesch. Lpz., Pfeiffer. M. 3.

0. H., Kleine Wahr- u. Bosheiten. Stettin, Dannen-

berg. M. I

.

Peters, M-, D. Entwickelg d. dtsch. Rhcdcrei seit

Beginn dieses Jh.s. Jena, Gustav Fischer. M. 4,50.

Reclams Univcrs. Biblioth. Nr, 3961/63. Fürst Bis-

marcks Reden. Hgb. v. Ph. Stein. 13. Bd. — 3964,

Potapcnko, J. N. ,
Alt und Jung. Schausp. übs. v. Fr.

Fiedler. — 3965/67. Cherbulicz, V., Reich geworden.

Roman. Ucbs. v. H. Lobedan. — 3968. Schrcyer, O.,

Nicht zu Hause. Lustsp. — 3969/70. Tausend und

eine Nacht. Ucbcrtr. v. M. Henning. 15. Bd: 864.—

919. Nacht. Je M. 0.20.

Reinthaler, P., Bilder aus preuss. Gymnasialstadten.

BrL, Gnertner (Heyfelder). M. 2,44».

Robert, C., Kentaurenkampf u. Tragödicnszcnc. zwei

Marmorbilder aus Herculaneum. [22. Hallischcs Winckcl-

mnnnsprogr.] Halle. Niemever. M. 4.

Schultz, K. A. . Bekenntnisse: Vom Drama u. von

d. Musik. 7 Gedichte. BrL, Charles Palmic. M. 1,50.

Derselbe, Wcnckcrshühe. Schausp. Ebda. M. 2.

Schweizer, P., D. Wallenstein -Frage in d. Gesch.

u. im Drama. Zürich, Fusi & Beer. M. 7.

Sophokles erkl. v. Schncidewin u. Nauck. 8. Bdch.

:

Anhang. Zusgcst. v. E. Bruhn. BrL, Weidmann. M. 2,25.

Thilo, O., D. Augen d. Thiere. [Virchows Summlg

gemeinverst. wiss. Vorträge. 316.] Hamburg, A.-G..

(Richter). M. 0.75.

Th ud ich um, F., Rechtgläubigk. u. Aufklärg im 18.

Jh. [S.-A. aus J. Beil- z. „Allg. Ztg“ v. 16. u. 17. Febr.

1899.] Köln, Neubner.

Thulin, C., De coniunctivo Plautino. L, 11. Inaug.-

Dissert. Lund, Hj. Möller.

Tobien, A., D. Agrargcsctzgebg Livlands im 19. Jh.

1. Bd. BrL, Puttkammer & Mühlbrecht. M. 20.

Upgrcn, A., De verborum pcculiaribus ct propriis

numpris ad antiquas linguas et sermoncs et poesin facta

disquisitio et disputatio. Inaug.-Dissert. Lund, Hj. Möller.

Zacher, D. Arbeiter-Vcrsicherg in Italien. BrL, A.

Troschel. M. 3.

Ziegler, Th., Glauben u. Wissen. | Rektoratsreden

d. Univ. Strassburg. 1899.] Strassb., Heitz. M. 0,80.

Zivilprozessordng, D., f. d. dtsche Reich, crl. v.

L. Gaupp. 4. Aufl., neu bcarb. v. Fr. Stein. Lief. 1.

Freiburg i. B., Mohr (Siebeck). M. 1,35.

Zivilprozessordnung, D., f. d. dtsche Reich,

erl. v. J. Petersen u. E. Anger. 4. Aufl. 1, 1. Lahr,

Schauenburg.

Demnächst erscheinende Werke.

Aus dem Gebiete des

Philosophie. Dunkmann, K., D. Problem d. Frei-

heit in d. gegenwärt. Philos. u. d. Postulat d. Theologie.

Halle, Niemeyer. M. 2.

Philologie. Kraus, C, Heinr. v. Veldckc u. d.

mhd. Dichtersprache. Halle, Niemever. M. 5,4L».

Geschichte. Gebauer, J. H., Kurbrandenbg u. d.

Restitutionsedikt v. 1629. Halle, Niemeycr. M. 7.

Geographie. Delitzsch, Frdr., Babylon. Lpz.,

Hinrichs. Etwa M- 1.
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Rechtswissenschaft. Seclor, W. von, D. Mit-

cigenth. nach d. BGB. f. d. dtsche Reich. Halle, Nie-

meycr. M. 3.

Zeitschriftenschau.

Theologie und Religionswissenschaft.

D. Katholik. Mai. A. Franz, Bcitr. z. Gesch. d.

Messe im dtsch. M.-A. (Forts ). — A. Weber, Zur
Streitfrage üb. Dürers religiös. Bekenntn. — A. Beiles-
heim, 50 jähr. Jubiläum d. Civilta cattolica in Rom. —
N. Paulus, Conrad Treger, e. Augustiner d. 16. Jh.s.

— F. Falk, D. Mainzer Vulgata Druck v. 1609. — „D.
griech., gricch.-röm. u. altchrisÜ.-laL Musik“.

Theologisch Tijdschrift. 33, 3. A. K. Kuiper,
De integriteit van het boek Prediker. — J. von Loon,
Hist, of mytholog. behandeling van de »Evangelische
gcschiedenis“ ? •

The Bxposilor. May. J. Watson, The Doctrines
of Grace. 3. Forgiveness. — T. K. Chcync, Studies in

the Criticism of the Psalms. — A. Robertson, Studies
in the Epistle to the Romans. 3. Christian Ethics and
the Spirit — G. L Robinson, The Genesis of Doutero-
nomy. — A. Carr, St Paul's Attitüde lowards Greek
Philosophy. — J. M. Gibson, Apocalyptic Sketches.
5. The Seven Trumpets. — M. Kaufmann, Was
Koheleth a Skeptic?

Philosophie und Pädagogik.

Ztschr. /. Philos. u. Pädagog. VI, 4. Herbart,
Pestalozzi u. — Hr. Prof. Paul Natorp. I. 0. Flügel,
Zur Psychol. II. K. Just, Zur Ethik. III. W. Rein,
Zur Pädagog. — E. F. Ricmann, Juristen- u. Lchrer-
gchälter, sowie e. Baumeister- Remuneration. — M. Pro-
titsch, Zushg d. Hauses u. d. Schule.

Btält. f. d. bair. Gymn.-Schulwes. 35. 5. 6. A.
Spengel, Zu d. Fragm. d- lat. Tragiker. — K. Meiscr,
Zu Flat Gorg. p. 517 A. — Fr. Vogel, Zur Antigone
d. Sophokles. — A. L. Stiefel, Hans Sachs u. Terenz.
— Chr. Eidam, Ueb. Gymn.-Reform u. d. Reihenfolge
d. fremden Sprachen beim Unterricht

Pädagog. Sind. XX, 3. R. S c h e 11 w ie n , D. Wille
(1. I>. Wille u. Max Stirner. Forts. 2. D. Wille als Er-
ziehgsprinzip. 3. D. Wille zur Erkcnntn. 4. D. That-
Wille u. d. Ethik. 5. Pädagog. Folgcrgn.). 5. A. Kirsch,
D. Poesie in d. Volksschule.

Rhein. Blält. f. Erziehg u. Vnterr. 73, 3. Borne-
mann, Pastor Ewalds Vorlcsgn. üb. Pestalozzis Methode
d. Bildg. zur Sittlichk. u. zur Religiosität. — E. Schwert-
feg er, D. neue pädagog. Psychologie. — R. Kühler,
Ueb. Gcmiithsbildg. 1.

Ztschr. f. d. Gymn. -Wes. April. C. Spiel mann,
M. Joh. Michael Stritter, Rektor zu Idstein, u. s. Reform-
plan ,Von schicklichster Einrichtg. d. Schulen“. — Litt
Berichte. — A. Curtius, Wilh. Schmitz t- — Jahres-
berichte: G. Getnss, Cornelius Ncpos (Schl.); E. Nau-
mann, Homer (m. Ausschi. d. höh. Kritik). — Mai. A.
Funck, Bemerkgn z. französ. Untcrr. in d. Gvmn.-
Prima. Litt Berichte. — P. Dorwald, Aug. Dühr f.— Jahresberichte: E. Naumann, Homer (Forts.).

Ztschr. f. d. osterr. Gymn. 50, 5. A. Kornitzcr,
Bemerkgn z. latem. Gramm., mit besond. Derücksichtigg
d. »Lat. Gramm.“ v. A. Goldbachcr, 6. Aull. — |.

Kadlcc, D. dtsche Sprachunterr. auf d. Unterstufe d.
böhm. Mittelschulen. — Litt. Anz. — A. Becker, Drei
Vorschläge z. geograph.statist. Unten-, in d. Vaterlnnds-
kundc.

Ztschr. f. d. evgt. Kelig.-Uitlerr. X, 3. M. Stier,
Welche Ausgabe soll dem Untcrr. in d. hl. Schrift von
(Juarta ab zu Grunde gelegt werden? — Schneider.
L>. VerhaUn. d. cvgl. Rclig.-Lehrer an höh. Schulen zur
Kirche in Bezug auf d. kirchl. Stipendien.

Revue de Vlnstruct. publique en Belgique

.

XLII, 2.
1-. Rcnard, La geographie dans l'enscign. supcricur

en Belgique. — Hurdebisc. De la section latinc. —
E. Sonneville. Un passagc de Plutarquc utilisc par

Julien dans le discours VIII.

Revue inlernat. de rEnseignement. 38,5. Haguentn,
L’Univ. de Messine. — Les nouvenux Inboratoircs

teebniques de l'Ecole polytechnique de Zürich et ceux

de nos facultcs. — Ch. Cestre, Le Gouvernement de

Harvard. — L'cxtcnsion universitairc: Nancy, Cacn, les

pays anglo-saxons, Saint- Brieuc. — I.c Congrcs inter-

nat. d’enseign. superieur en 1900. — Nico Met, Les

Colleges dependant de l'Univ. de Toulouse d’apres

l’cnquetc de 1667. — Le budget de l'instruct. publ. en

France pour 1899 (suite).

Philologie und Lltteraturgeschlchte.

Orientalist. Littstg. II, 4. Wissenschaft!. Centralen

im Orient. — M. Hartmann, D. „alttürk. Volks- u.

Sittenroman* von Saijid Battul. — W. Max Müller,

Zu d. ägypt. Wörtern von Amarna 294; Semit. Eigen-

namen in ägypt. Umschrift. — G. Hüsing, Iteration im

Flämisch. III. — 5. M. Hartmann, E, Kartell. — T.

K. Cheync, Balaam's Pcthor and the Land of Musri.

— W. Max Müller, E. altkanaanäisch. Stadtnamc. —
G. Hüsing, Kyaxares.

Ztschr. f. Assyriologie. XIII, 2—4. E. Littmann.
D. Verbum d. Tigresprachc. — J. Mordtmann, Zu d.

palmyren. Inschriften d. Dr. A. Musil. —- R. Gottheil,

A Christian Bahirn legend. — J. Oppcrt, D. assyr.

Landrecht. — M. Hart mann, D, gam 'yjet ta‘ lym

kull wilfid masr (Gesellsch. f. d. Unterr. d. ägypt. Ju-

gend). — M. Jastrow jr., Adrahasis and Parnapistim.

The Indian Anliqnary. February. G. U. Pope,
Notes on the Tamil Anthology of ancient songs, entit-

led Purra-Nannurru. — M. A. Stein, Detailed Report

of an Archacological Tour wilh the Buncr Ficld Force.

— A. F. R. Hoernle, Indo-Chinese Coins in the Bri-

tish Collection of Central Asinn Antiquities. — Goolab
Singh, Panjäb Birth Customs. — R. Richardson,
Spirit-scaring in the Panjäb. Brahman Eating from the

Hand of a Dcad Raja. — R. C. Tcmplc, Kursi, an Ini-

tiatory Rite amongst Sweepers.

Revue de phihlogie, de litlerat. et d'hist. anciennes.

XXII 1, 2. P. Foucart, Demosthenes et les hieromne-

mons thcssalicns; Lacoursc aux llamhcaux. — L. Hävet,
Cic. (in. 1, 50—60; Plaut. Cos, 72. — P. Tan nerv,

Orphica fr. 208 Abel. — G. Raninin, Tercnce Phorm.
12—21. — L. Laloy, Queis sont les accords citcs dans

le ch. XIX du fltpl Mouaix-rjc? — L. Consta ns, En-

corc quelques notes criliqucs sur Ic texte de Tncitc. —
B. Haus so ul Her, Cnligula ct Ic tcmplc d 'Apollon

Didvmeen; Une lislo de dcbiteurs du tresor ä Ilium. -

E. Chatclain, Fragments de droit outejustinien tircs

d*un palimpscste d’Autun.

Geschichte.

Neues Arch. d. Gesellsch. f. ältere dtsche Gesch.-Kde.

XXIV, 2. B. v. Simsen. D. wiedernufgefundene Vor-

lage d. Annales Mcttcnscs. — F. Kurze, D. Jahrbb.

v. Reichenau u. d. Fortsetzer Reginos. — A. Werming*
hoff, Verzeichn, d. Akten fränk. Synoden v. 742—843.
— K. Hampc, Briefe z. Gesch. d. 13. Jh.s aus c.

Durhamcr Hs. -- Br. Krusch, Zur Florians- u. Lupus-

legende. E. Entgcgng (Forts.). — K. Zeumcr, Gesch.

d. westgoth. Gesetzgebg. III. — W. Schücking, Ueb.

d. Entstchgszeit u. d. Einheitlichk. d. lex Saxonum. —
G, Lcidinger, Fundationcs monastcriorum Bavariac.
— L. Traube, Zu Nennius. — H. Bresslau, E- Urkdc
d. Bischofs Adalger v. W'orms v. J. 1044. — E. Sackur,
E. Schreiben Odilos v. Cluni an Hcinr. III. v. OUt. 1046.

— F. Güterbock, Forlivcscr Annalen d. Pietro Ra-

ven nalc.

Neues Lausitz. Magazin. 75, 1. H- Knotho, Die

im Weichbild Zittau geleg. Güter d. einstig. Herrschaft

Seidenberg- Friedland und ihre ältesten Besitzer. — R-
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Jechl, Jak. Göttlich Kloss in s. ßedtg f. d. Obcrlausilz.

Gcschichtschreibg. — W. v. Boctticher. Freikäufe

oberlausitz. Dörfer. — P. Arra«, Regesten bei tr. z. Ge-
schichte d Bundes d. Sechsstädte d. Obertaus. v. 1516/30
(Forts.).

Geographie, Länder- und Völkerkunde.

Globus, LXXV, 2 1 . H. S e i d e I , Togo i. J. ! 897/8. —
H. Crammeru. R. Sieger, IJntcrsuchgn in d. Octschcr-

höhlen (Schl-). — H. S. Rehm, D. Haus d. Eifelbauern.
— E. Augcnblicksphotogrnphie v. Natschmüdchen. —
Gebel SCs in d. Harra u. s. Ruinen. — D. inegalith.

Steindenkmäler v. Carnac in d. Bretagne. — Neue mittel*

amerikan. Reisen Dr. K. Sappers.

Staats- und Rechtswissenschaft.
Dlsche Juristen~Zlg. IV, 11. Bedingte Stmfaussetzg

u. bedingte Verurtheilg. — Schultzenstcin, D. Kosten
d. preuss. VerwaltgsstreitVerfahrens. — P. Schellhas,
Spezialismus im Recht.

Ztchr. f. d. gesammle Handelsrecht. 48, 1.2. K.
Lehmann, D. zeftL Anwendbark. d. Bcstimmgn d.

neuen Handelsgesetzb. — Brodmann, Zur Lehre vom
Girovertrage. — Boyens, Comitc maritime international.

— E. Aron, D. französ. Handelsgesetzgebg 1896/7. —
J. Ph. Suijling, Die niedcrländ. Handelsgesetzgebg 1897.

Kunstwissenschaft.
Jahrb. d. Kgl. preuss. Kunstsammlgn. XX, 2. P.

Müller- Walde, Beitr. z. Kenntn. d. Leonardo da Vinci.

VII. Leonardo da Vinci u. d. antike Rcitcrstatuc d. Rc-

gisolc. — W, VÖge, E. dtscher Schnitzer d. 10. Jh.s.

— C. v. Fabrlczy, D. Triumphbogen Alfonsos I. am
Castel Nuovo zu Neapel. II. — E. Jaeobscn, Lorenzo
Costa u. Francesco Francia. — M. Lehrs, Bilder u.

Zcichngn vom Meister d. Hausbuches.

Allgemeines.

Beil. z. Münch. Allg. Zig. Nr. 115. H. Urtel,
E. sovoyischc Volksdichterin (Amelie Gcx). — S. Schott,
E. Jahrtausend Taunus- Chronik. — Frz. Doflein,
Aus Westindien u. Nordamerika. VIII. — Francistjuc

Sarcey. - 116/17. L. K. Goetz, Leo XI 11. als Bischof

v. Perugia. II. — 116. H. Jantzen, Zur Erinnerg

an Aug. Kopisch. — 117. J. Wolfe nstetter, Zinn
u. Bronze aus d. Fichtelgebirge? — 118. C. v. Fa-
briczy, Leonardo da Vinci. — 118/19. Th. Pczold,
A.S. Puschkin. — 119. Heilmann, D. zukünftige Krieg.

Entgegnung.
Herr Büttner -Wobst bietet in der Rezension meiner

Untersuchungen (Nr. 20 Sp. 780) nur einen dürftigen

Auszug aus seiner ausführlicheren Besprechung (Berl.

Philol. Wochenschr. 1898 Nr. 47): ich muss daher die

Leser dieses Blattes auf meine Erwiderung dagegen
aufmerksam machen, die B.-W. in keinem wesentlichen
Punkte widerlegen konnte (Berl. Philol. Wochenschr. 1899
S. 125 f.). Bezüglich der in diesem Blatte gegebenen
Form der Rezension bemerke ich: Die Fragen, wessen
Spruchsammlung Polybios benutzt habe und ob er über*

haupt eine solche verwerthet hat, wirft B.-W. in un-
gehöriger Weise zusammen: die erste ist natürlich hypo-
thetisch und bleibt cs immer, bis sich ein authentisches
Fragment aus den sapocptai des Chrvsippos findet; die

zweite Frage kann schon nach den Forschungen von
Elter nicht mehr zweifelhaft sein. Wenn ferner B.-W.
die Arbeit eine ‘brauchbare Materialsammlung' nennt,
so hat er bei seiner nicht genügenden Kenntniss der

parömiographischen Littcratur kein Urtheil darüber, in-

wiefern meine Untersuchungen Neues bieten. Der Schwer-
punkt liegt nach einer ganz anderen Seite: will man
einmal die Sprache des Historikers genauer kennen
lernen, so kommt es darauf an, die Quellen derselben,
hier der sprichwörtlichen Wendungen aufzusuchen.
Einzelnes ist freilich hypothetisch, aber der Charakter
der Hauptgruppen (Epiker -Komiker- Volkssprache) lässt

sich absolut nicht verkennen. Ebenso unkritisch ist

seine Beurtheilung des Abschnittes über die xotvrj-Sprachc

des Historikers: ich behandle ja nur den sprichwörtlichen

Charakter dieser Periode, soweit er bei Polybios hervor-

tritt, und weise auf den römischen und orientalischen

Einfluss hin, Momente, die in dieser Weise noch nicht

behandelt wurden; weiter der Frage nach der Entstehung
der xotvvj nachzugehen wäre im vollen Widerspruch mit

meinem Thema. Den Zusammenhang, in dem der Ab-
schnitt über die xoivyj - Periode steht, hat der Rezensent
absolut nicht erkannt.

Zweibrücken. Carl Wunderer.

Antwort.

1. Nachdem ich an die Redaktion dieser Zeitschrift

die kurze Anzeige von Wunderers Schrift, die sich in

Nr. 20 Sp. 780 findet, bereits abgesendet hatte, wurde
ich von der Schriftleitung der Berl. philol. Wochenschr.,
da Hultsch, der ständige Referent derselben über alle

Polybiana, abgelehnt hatte, Wunderers Arbeit einer Kritik

zu unterziehen
,
mit dieser Aufgabe betraut. Zufälliger

Weise ist nun diese ausführliche Kritik in der Berl.

philol. Wochenschr. eher erschienen als die kurze An-
zeige in dieser Zeitschrift; daher ist es nicht richtig,

wenn W. letztere einen „dürftigen Auszug“ aus jener

nennt.

2. In jener Kritik und der Antwort auf W.s Ent-

gegnung habe ich (Berl. philol. Wochensehr. 1899 Nr. 4

Sp. 126) folgendes unwiderleglich bewiesen: a) W.
besitzt nur geringe Kenntnisse der griechischen Sprache,

da er ein Wort wie &irpi£ nicht richtig erklären kann;

b) W. ist mit der Litteratur zu Polvbios nicht vertraut;

c) W. versteht nicht, den app. crit. in Hultschs Ausgabe
zu benutzen; d) W. kennt den Text des Polvbios so

wenig, dass er ein Fragment bei Suidas, das nach sei-

ner Meinung nur Casaubonus beachtet habe, dem Poly*

bioa zuschreibt, während dasselbe seit hundert Jahren

in allen Ausgaben des Polvbios schon aufgefiihrt ist.

3. Die Behauptung W.s, dass Polybios eine Spruch-

sammlung benutzt habe, ist unbewiesen und aus inneren

Gründen unwahrscheinlich.

4. Die Quellen der sprichwörtlichen Redensarten bei

Polybios aufzudecken, wäre ja ganz verdienstlich; allein

in den meisten Fällen ist cs ebenso unmöglich, irgend

etwas Sicheres oder Wahrscheinliches zu finden, wie bei

den Forschungen über den Ursprung deutscher sprich-

wörtlicher Redensarten. So lange aber W. das, was
bedeutende Gelehrte über den Ursprung von Sprich-

wörtern und sprichwörtlichen Redensarten bei Polvbios

vermuthet haben, nicht kennt und damit zufrieden ist,

seine eignen meist haltlosen Ansichten zum Besten zu

geben, bleibt sein Werk eine Materialiensammlung, da

der Forscher über diesen Gegenstand bei jeder Frage die

betr. Litteratur bei W. nicht findet, sondern sie sich

selbst zusammensuchen muss.

5. Der fünfte Abschnitt in W.s Schrift ist betitelt

•Beiträge zur Charakteristik des Polybianischen Stils und

der sog. xotvi;-Periode' und behandelt von S. 90 ab in

ganz unzureichender Weise die Ansichten der Gelehrten

über Entstehung der xotvr,. Auch das ist eine Selbst-

täuschung. wenn W. glaubt, dass er zuerst den römi-

schen und orientalischen Einfluss auf die xotv-f; betont

habe, wie jeder Kenner des Gemeingricchischcn weiss.

6. ln der Entgegnung in der Berl. philol. Wochen-

schrift spricht mir W. jede Urthcilslahigkcit ab und lässt

mich von blinder Gehässigkeit erfüllt sein, während meine

Kritik in streng objektiver Weise die bedeutenden Mängel

der Arbeit W.s bervorgehoben hatte. In der vorstehenden

Entgegnung sucht er den Mangel an Beweisen in ähn-

licher Weise durch persönliche Bemerkungen zu ersetzen,

von denen ich nur die eine ohne jeden Beweis vor*

gebrachte an den Pranger stellen möchte, dass ich eine

nicht genügende Kenntniss der parömiographischen Litte-

ratur bcsüssc.

Dresden. Theodor Büttner- Wobst.
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Sachregister, Register der biblischen und Register der

ausscrbiblischcn Citate. Göttingen, Vandenhocck &
Ruprecht, 1898. Xu. 186 S. 8°. M. 4,80.

Michael, nächst Gott der Grösste im jüdischen

Himmel, ist von den murgenländischen Christen

noch viel beachtet und verehrt worden. Lueken
hat die alten Zeugnisse über ihn, über seine

Stellung zu Gott, zur Welt, zu den andern Him-

melswesen, zum jüdischen Volk, und über seine

Rolle als Mittler, Hoherpriester, Fürsprecher,

Schutzengel der Lebenden und der Todten,

fleissig zusammengetragen, und da er die Stellen

f fast alle im ursprünglichen Wortlaut mittheilt,

|
die griechischen und lateinischen nach den besten

|

Ausgaben, die andern, zumeist jüdischen, aus

( zweiter Hand, sind wir ihm für die Sammlung
1

dankbar. Die Gruppirung darin ist freilich, man

betrachte nur das Inhaltsverzeichnis, übel ge-

raden; gut also, dass Sach- und Stcllenregister

beigegeben sind. Da der Vf. S. 133 bemerkt,

sicherlich sei nicht der ganze Komplex der

Michaelvorstellungen eine genuine Schöpfung des

jüdischen Volksgeistes, und dabei auf „griechische,

ägyptische und ähnliche Elemente“ räth, darf ich

: ihn zu S. 43— 52 wohl auf die parsischen (und

i mandäischcn) Vorstellungen von dem Schicksal

: der Seele nach dem Tode aufmerksam machen,

I
welche ich in dem letzten Band (1892) der

i
Jahrbücher für protestantische Theologie zu-
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gammengesteilt habe, und woraus z. B. die Be-

kleidung der abgeschiedenen Seelen, ihr Geleit

und Schutz gegen die Dämonen, die Ueber-

schrcitung des Sees mit Hülfe des Michael und

ihre Einführung in das himmlische Jerusalem her-

zuleitcn sind. — Ganz falsch ist S. 54 und 173

der Codex Nasaracus als hebräisches Adambuch
zitirt. L. folgt hier Schwab, welcher seinerseits

im Vocabulaire de PAngclologie (Paris 1897) ledig-

lich das Onomasticon von Norberg benutzt und

dabei sehr leichtfertig gearbeitet hat. Norberg

führt unter „Gabriel“ cod. Nas. I, 22, 17 ;
236, 1 1

an: ebenso Schwab und jetzt Lueken. Die Zahl

236, 1 1 hat Norberg irgendwie verschrieben:

hätte Schwab sich die geringe Mühe gegeben,

in Norbcrgs cod. Nas. nachzusehen, so würde

er sic nicht wiederholt haben
;
— dass aber

Gabriel als Fürst des Feuers oder Feuerengel

vorkomme, hat Norberg mit Recht gar nicht ge-

schrieben und Schwab ohne irgendwelchen Grund
mit jenen Stellen belegt. Gelehrte, die sich mit

solchen Dingen befassen, könnten auch allmählich <

wissen, dass der Codex Nasaracus nicht ein hebräi-

sches Adainbuch, sondern das mandäische Sidra

Kabbä enthält
;
über Gabriel indemselbcn giebtmeine

Mand. Religion S. 34 und 46 genügende Auskunft.

Von besonderem Interesse ist die Partie S.

133— 156, wo L. nachweist, wie die jüdische

und christliche Engcllehre zur Ausbildung der

Lehre von der Person Christi beigetragen hat,

und dass mehrere wichtige Züge und Prädikate

geradezu von dem Erzengel Michael auf sie über-

tragen worden sind. So Röm. 8, 33. 34: schon
Michael steht vor Gott, um für Israel zu bitten

und es zu vertheidigen gegen den Ankläger,
auch gebührt ihm der Platz zur Rechten Gottes.

Nicht so schlagend scheint mir, was L. zu Phil.

-» 6— 11 ausführt; leichter schliesse ich mich
der Vcrmuthung an, dass die Prädikate Ober-
hirt und Aufseher iiucxonoc) im 1. Pe-
trusbrief von einer Michaclvorstellung entlehnt

seien. Im Hebräerbriefe ist das himmlische Hobe-
pricsterthum des Michael für Jesus Christus in

Anspruch genommen, wie schon E. K. A. Riehm
gesehen hat. Uebrigens erklärt L. die Fortbil-

dung der Christologie irn ersten Theil dieses
Briefs und ähnlich die in den Kolosser- und
Epbcserbriefcn aus dem Bestreben, den Vorzug
Christi vor den Engeln zu erweisen. Auch die
Sim. VIII und IX im Hirten des Hermas be-
treffende Erörterung scheint mir höchst beachten»-
werth, und so, wenn auch nicht jede Behauptung
des Vf.s stichhalten mag, der ganze Abschnitt,
dessen Vorhandensein der Titel des Buches gar
nicht andcutct.

Amsterdam. \V\ Brandt.

Realencyklopädic für protestantische Theologie
und Kirche. iJcRriinäet von

J. J. Herzog. In

3. verb. und vertu. Aull, unter Mitwirkung vieler

Theologen und anderer Gelehrten hgb. von Albert

llauck. V. u. VI. Bd, Leipzig, J. C. Hinrichs,

1 898,99. 1! u. 800, II u. 80K S. 8". Je M. 10.

Auch seit unserem letzten Bericht (vgl. DLZ.
1 898 ,

Nr. 28) ist keine Verzögerung im Er-

scheinen der Lieferungen eingetreten. Auch

Nicht -T heologen haben sich betheiligt, wie bei-

spielsweise der Jurist Hinschius (kirchcnrcchtliche

Artikel) und der Philosoph Heinze (Emanatismus,

Evolutionismus). Am besten vertreten ist auch

diesmal die Kirchen- und Dogmengeschichte und

zwar durch eine grosse Reihe von, an die Stelle

ausgeschiedener getretenen, neuen Artikeln, unter

welchen besonders diejenigen von Mirbt (z. B.

über Görres und die beiden renitenten Erz-

bischöfe Droste -Vischering und Dunin), Deutsch

(z. B. Durandus von Santo Porciano), Loofs (z. B.

Eutyches), R. Seeberg (z. B. Duns Scotus),

Drews (z. B. Eucharistie), Kawerau (z. B. Flacius),

I legier (z. B. Sebastian Franck) hervorgehoben

zu werden verdienen. Befremdend wirkt in All-

manns Artikel über Ekkehard von Aura die

mangelnde Bekanntschaft mit Bresslaus Arbeit

vom J. 1895. Andere Artikel konnten entweder

stehen bleiben, wie der von Förster über A. H.

Francke, der von Steitz über Fresenius, der von

Tholuck über Dräseke, in der Hauptsache auch

der von Stäbclin über Erasmus (zu den ent-

schieden veralteten gehört der von Stowe über

Edwards), oder sie erfuhren wenigstens ein-

gehende Ueberarbeitung, bezw. Neubearbeitung,

wric die von Schling über Ehcrccht (früher von

Scheurl), Prcuschen über Eusebius von Cäsarea

(früher von Semisch), Loofs über Evangelische

Gemeinschaft (früher von Pütt), Gottschick über

Ehe (früher von Bcck), Deutsch über Meister

Eckart (früher von C. Schmidt), Götz über Eng-

land (früher von Schoell) und Eisass -Lothringen

(früher von Cunitz), wo übrigens die kirehen-

rechtlichen Arbeiten von Dursy und Geigcl an-

zufiibrcn gewesen wären. Verschiedene Papst-

namen hat Mirbt von Zöpffel übernommen. Ein-

zelne Artikel haben schon die 3. Bearbeitung ge-

funden. So schrieben über theologische Ency-

klopädie für die 1. Auflage Hagenbach, für die

2. Plitt, für die 3. Hcinrici. Unter den vielen

Artikeln, weiche ganz neu büuugekommen sind,

wären zu nennen die über Fclddiakonie (rothes

Kreuz) und Gefangenenfürsorge von Schäfer,

Evangelisation von Rahlcnbeck, Finnländischc

Kirche von Ccderberg, Ferdinand II. von Götz,

F. Frank von R. Seeberg, W. Gass von Grütx-

machcr, O. F. Fritzschc von Ryssel, Ebrard von

K. Müller und Pabri von Sachsse. Bezüglich

des letztgenannten Artikels wird man sowohl

über Fabris Stellung zur Konfessionsfragc inner-

halb der Mission, wo seine der lutherischen

Partei gemachten Konzessionen zu Ungerechtig-

keiten gegen einzelne Missionare wie Dr. Faber

lührten, wie über sein Wirken in Eisass -Lotb*
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ringen, wo er sich als recht wenig am Platze

erwies, auch anders denken können. Es ent-

spricht auch nicht der geschichtlichen Wirklich-

keit, wenn die damalige protestantische Geistlich-

keit der Reichslande als in eine französisch und

liberal gesinnte Mehrheit und in eine deutsch

und positiv denkende Minderheit zerfallend dar-

gcstcllt wird. ln der Minderheit befand sich

bloss die konfessionelle Partei
,

und derjenige

Mann, der zusammen mit Bruch und Baum die

Fabrischcn Projekte zu Fall gebracht hat. Länge-

rer, war ebenso sehr ein Vertreter der frei-

sinnigen Richtung, wie von Anfang an notorisch

deutsch gesinnt.

Die der biblischen Wissenschaft ungehörigen

Artikel haben zwar, mit früheren Auflagen ver-

glichen, vielfach sachentsprechende Erneuerungen

erfahren (beispielsweise verwirft im Artikel

„Elohim* jetzt Kittel die Ableitung Fr. Delitzschs

in der 2. Aull.), lassen aber, mit dem wirklichen

Stand der heutigen Forschung verglichen, doch

noch manches zu wünschen übrig. Vorzügliche

Belehrung gewähren zwar Artikel wie über den

Gott Gad, über den Drachen zu Babel und über

Fcldgeister von Raudissin (wcrthvollc Studien

über hebräische Dämonologie, Drachen- und

Schlangenmythus überhaupt), Familie und Ehe
bei den Hebräern von Benzinger. Dagegen er-

zählt (Jrelli auch in der neuen Ausgabe die Ge-

schichte von den „Wundermännern“ Elia und

Elisa fast im Stil eines biblischen I listorienbuches

für die Jugend. Aus Cremcrs Artikel über die

Engel, der übrigens u. A. auch gegen den, in

der Realencyklopädie aufgenommenen, trefflichen

Artikel von Joh. Weiss über die Dämonischen

zu polemisiren unternimmt, wird man über die

religionsgeschichtlichen Beziehungen dieser Vor-

stellungsrcihen, wie sie neulich noch durch Stave

in seinem Buch über den Parsismus Beleuchtung

fanden, keinerlei Belehrung gewinnen. Ebenso
wenig befriedigen in biblisch -theologischer Hin-

sicht seine Betrachtungen über Fleisch und

Geist oder Kühlers Aufsatz über Eschatologie.

Der Dogmatismus und Traditionalismus herrschen

auch sonst vor, wie schon daraus zu ver-

muthen ist, dass ein Führer wie Th. Zahn die

allgemeine Orientirung über alle neutestament-

liche Arbeitsleistung beibehalten hat mit seinem

Artikel: Einleitung in da3 N. T. Freieren Ur-

theilen lässt der Artikel über die alttestament-

lichc Einleitung von Buhl Raum, und auch Zahn
selbst liefert jetzt statt Michelsen einen dankens-
werten Artikel über Evangelienharmonie. Wäh-
rend da und dort Artikel auftauchen, welche die

Studien, die ihre Verfasser gemacht haben, fast

mit Haut und Haaren rcprotluzircn, verdient es

besondere Beachtung, wenn Mitarbeiter wie Loofs
und E. v. Dobschütz nur die Resultate knapp
zusammengefasst

, den grösseren Zusammenhang
aber, in welchem diese sich ihnen ergaben, in

eigenen Veröffentlichungen dargcstcllt haben:

jener in „Eustathius von Sebaste und die Chro-

nologie der Basiliusbriefe*1

,
dieser in den „Eutha-

liusstudien" der „Zeitschrift für Kirchengeschichte- .

Eher zu kurz als zu lang gcrathen sind Uhlhorns

Belehrungen über Ebjoniten, Elkesaiten und be-

sonders über Essener.

Strassburg i. E. H. Holtzmann.

Immanuel Erhard Völter, Zur Concordien-

Jubelfeier 25, Juni 1880. Ein Beitrag zur Kirchen-

geschichte des neunzehnten Jahrhunderts. Ludwigs-

burg (Stuttgart, J. F. Steinkopf), 1897. 26 2 S. 8°.

M. 2,50.

Dies dem König Wilhelm II. von Württem-

berg gewidmete Buch besteht aus zwei seiner-

zeit in vielen Tausenden einzeln verbreiteten,

zur Orientirung lutherischer Gemeinden bestimm-

ten Scbriftchen, die uns nacheinander in fünf

oder sechs Sprachen — sogar zu Missions-

zwecken ins Tamulische übersetzt! — vorgeführt

werden. Der erste Thcil behandelt die Ge-

schichte, der zweite die Lehre der Concordia.

Das Ganze soll ein Beitrag sein zur Kirchen-

geschichte unseres Jahrhunderts. Wir können

das gelten lassen, insofern hier symptomatisch

hervortritt, wie manche Kreise in den evangeli-

schen Landeskirchen für Unionsgedanken noch

immer nicht reif sind. Die Anhänge, die eine

Festpredigt, ferner dem Vf. gewordene, auch

manchmal freundlich ablehnende Zuschriften von

Behörden und Privatpersonen enthalten, sind

nicht ohne Werth. Wir heben heraus die beiden

Belege für die ablehnende Haltung des württem-

bergischen Konsistoriums gegenüber diesen das

Concordienbuch überschätzenden Bestrebungen

der konfessionellen Richtung (S. 244 f.). Wie

das geschichtliche und theologische Urtbcil des

Vf.s konfessionell befangen ist, zeigt z. B. die

Stelle über die verschiedenen Abendmahlslchrcn

(S. 16): „Unsere Kirche lehrt nach dein

Wort Gottes . . die reformirte Kirche da-

gegen lehrt nach dem Schweizer Zwingli

und dein Franzosen Calvin . .

Rummclsburg b. Berlin. Friedrich Hubert.

Philosophie.

Ludwig Strümpell, Kleinere Schriften. IM. I.

Pädagogische Abhandlungen. 4 Helle. Ud. II.

Abhandlungen aus dem Gebiete der Ethik,

der Staatswissenschaft, der Aesthetik und

der Theologie. 6 Hefte. Bd. III. Abhand-

lungen zur Geschichte der Metaphysik,

Psychologie und Religionsphilosophu- in

Deutschland seit Leibniz. 4 Hefte. I.cipzig,

A. üeichcrt Nachf. (Georg Bühme), 1894/96. 8".

M. 4, 4 u. 5,25.

Der Gcsammttitel .Kleinere Schriften“, unter

welchen) ich die in diesen „Abhandlungen“ ent-

haltenen Aufsätze zusammengefasst habe, ist ihnen
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von Strümpell selbst nicht ausdrücklich gegeben

worden, wohl aber hat er sie in den Vorworten

zu den einzelnen Bünden so bezeichnet.

Der erste der drei Bünde enthält die folgen-

den Abhandlungen: Die Verschiedenheit der Kin-

dernaturen (Heft 1, VI u. 36 S. M. 0,7 5).

Die Pädagogik. Kants und Fichten (Heft 2,

58 S. M. I). Das System der Pädagogik

Herbarts (Heft 3, 109 S. M. 1,80). Die Uni-

versität und das Universitätsstudium (Heft 4,

67 S. M. 1). Der zweite, 6 Hefte starke Band
bietet im 1. Heft (III u. 33 S. M. 0,7 5) die

Aufsätze: H. Heines Bericht »Zur Geschichte der

Religion und Philosophie in Deutschland“ an die

Franzosen i. J. 1835. Die sittliche Weltansicht

des Spinoza. Die Freiheit des logischen Den-
kens; eine Parallele mit der Freiheit des sitt-

lichen Wullens, im 2. Heft (49 S. M. 0,80) die

Artikel: Ucbcrsicht und Beurtheilung der haupt-

sächlichsten Begründungsweisen der Ethik. De
summi boni notione qualem proposuit Schleier-

macherus, dissertatio. Das 3. Heft (59 S. M. 1)

enthält nur eine Abhandlung: Die sittlichen Ideen,

das 4. (50 S. M. 0,80) die beiden Aufsätze:

Das Ideal def Tugend und Pflichterfüllung und:

Selbsterkcnntniss und Charakterbildung im Hin-

blick auf die sittlichen Ideen. Daran schlossen
sich dann im 5. Heft (47 S. M. 0,80) der Auf-
satz: Die revolutionären Ereignisse in Deutsch-
land i.

J. 1848 und eine ethische Untersuchung
über „Die moralischen Grundlagen des öffent-

lichen Rechts“. Das 6. Heft endlich (39 S.

M. 0,80) enthält drei kleinere Essays: Die Unter-
schiede zwischen dem sinnlichen, dem intellektu-

ellen und dem ästhetischen Interesse und Wohl-
gefallen. Was hindert die Ausbildung der Aesthe-
tik zu einer Wissenschaft? Die falsche Verbin-
dung zwischen Philosophie, Theologie und Kirche.
Die „Abhandlungen zur Geschichte der Meta-
physik, Psychologie und Religionsphilosophie in

Deutschland seit Leibniz“, welche den dritten

Band bilden, sind auf 4 Hefte vertheilt, deren
Inhalt der folgende ist. 1. Heft (VI u. 91 S.
M. 1,60): Gottfried Wilhelm Leibniz und die
Hauptstücke seiner Metaphysik, Psychologie und
Religionsphilosophie. 2. Heft (64 S. M. 1): De
inethodo philosophica commentatio. Die Meta-
physik 1 lerbarts nach ihren Prinzipien und in

ihrem Verlaufe geschildert. 3. Heft (134 S.
M. 2,40): Die wirklichen und wesentlichen Bc-
standtheile der Welt, von denen das in ihr statt-

lindcndc Geschehen herkoinmt. Johann Friedrich
1 lerbarts Theorie der Störungen und Selbster-
haltungcn der realeo Wesen, dargestellt nach
ihrer historischen und systematischen Begründung.
Das Problem der Kausalität oder die Frage
nach dem Lrsprung des Geschehens. Der Kau-
salitatsbegriff und sein metaphysischer Gebrauch
in der Naturwissenschaft. 4. Heft (71 S. M. 1):
Die intellektuellen Verhältnisse der Welt, Von

der Schöpfung, der Erhaltung, der Regierung

der Welt und von der Vorsehung. Gott und

die Kategorien der Endlichkeit und Unendlich- .

keit. —
Der Vf., Professor Ludwig Strümpell, ist

am 19. Mai im Alter von fast 87 Jahren ge-

storben. So kann denn diese Anzeige seiner

kleineren Schriften nicht mehr dem Lebenden den

Dank für die von ihm gebotene Gabe aussprechen,

sondern nur noch als ein dem Andenken des

Verstorbenen gewidmetes bescheidenes Erinne-

rungsblatt dienen. Bei der grossen Anzahl der

die Sammlung bildenden Aufsätze und der Mannich-

faltigkeit der in ihnen behandelten Themata kann

natürlich von einem Eingehen auf den Inhalt der

einzelnen Hefte an dieser Stelle keine Rede sein.

Den Freunden und Verehrern St.s werden sie

schon aus dein Grunde willkommen sein, weil

sie, obwohl sic nicht nach chronologischen Ge-

sichtspunkten geordnet sind, doch gleichsam das

wissenschaftliche Leben des Verstorbenen und

den Entwicklungsgang seines Denkens wider-

spicgcln. Solcher Freunde und Verehrer dürfte

der Verstorbene aber viele auch unter denen

zählen, die seinen philosophischen Standpunkt

nicht theilcn. Mat doch Str. nicht nur durch

eine Reihe wissenschaftlicher Schriften die Philo-

sophie und Pädagogik sowie deren historische

Erforschung gefördert, sondern vor Allem auch

als akademischer Lehrer es verstanden, Interesse

für philosophische Dinge bei seinen Hörem zu

erwecken. Der Rcf., der selbst noch das Glück

gehabt hat, bei ihm zu hören, weiss aus eigener

Erfahrung, wie begeistert und begeisternd er als

Dozent wirkte. — Die Abhandlung: De methodo

philosophica commentatio (Bd. III, Heft 2) ist

die Dissertation, auf Grund deren Str. i.
J.

1833

bei der philosophischen Fakultät in Königsberg

den philosophischen Doktorgrad erwarb; sie ver-

rät!», insbesondere im § 4, die ganze jugendliche

Begeisterung eines von Wissens- und W'ahrheits-

durst erfüllten Jünglings, dessen Geist schon lange

„aestuabat desiderio intuendae sempiternac atque

infinitae veritatis“. Die Dissertation „De summi

boni notione qualem proposuit Schleicrmacherus“

(Bd. II, 3. Heft) ist seine Dorpatcr Habilitations-

schrift (1843), der Aufsatz: »Der Kausalitäts-

begriff und sein metaphysischer Gebrauch“ (Bd-Ul,

3. Heft), die Antrittsvorlesung, mit der er 1871

seine Lchrthätigkcit in Leipzig cröffnete. Die

Schrift über die Verschiedenheit der Kindernatu-

ren (Bd. I, 1. Heft) führt uns an den Anfang der

pädagogischen Studien des Vf.s. Die Abhandlung:

Die revolutionären Ereignisse in Deutschland i.

J. 1848 (Bd. II, 5. Heft) spiegelt den Eindruck

wieder, den die damaligen politischen Vorgänge

auf unseren Philosophen machten. Eine Reihe

von Abhandlungen sind wichtig für die Stellung

Str.s zu Ilerbart, zu dessen Schule er gehörte.

Aber auch diejenigen, welche nicht durch
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das Band persönlicher Rckanntschaft mit Str.

verknüpft sind, dürften in den kleinen Schriften

des Verewigten Manches finden, das ihrer Be-

achtung werth ist. Insbesondere kann die Schrift:

Das System der Pädagogik Herbarts (Bd. I,

2. Heft) als von einem der besten Kenner des

Herbartischen Systems herrührend noch heute

als ein sehr brauchbares Hilfsmittel zur Einfüh-

rung in die Herbartische Pädagogik allen Inter-

essirten empfohlen werden. Die kleine Abhand-

lung: H. Heines Bericht: ‘Zur Geschichte der

Religion und Philosophie in Deutschland an die

Franzosen’ i. J. 1835 (Bd. II, 1. Heft), eine von

Str. in den „Blättern für litterarische Unterhaltung“,

Jahrg. 1835, Nr. 109, zuerst veröffentlichte Ant-

wort auf Heinrich Heines im Titel angeführten,

von ihm im „Salon** im gleichen Jahre publizir-

ten Aufsatz, ist für weitere Kreise schon deshalb

von Interesse, weil durch sie, wie Str. in der

„Vorbemerkung“ zu dem Wiederabdruck (1895)
hervorhebt, „auf das gerade in unseren Tagen
hervorgetretenc Unternehmen, dem Verfasser des

Salon ein Ehrendenkinal in der deutschen Stadt

Mainz zu errichten, noch von einer anderen Seite,

als diejenige ist, aus der die Denkmalsidec ent-

sprang, ein Lichtstrahl fällt.“

An der Herausgabe eines IV. Bandes, wel-

cher „Abhandlungen aus dem Gebiete der ange-

wandten Logik“ enthalten sollte — er wird,

einer Mittheilung der Verlagsbuchhandlung an den

Ref. zufolge, voraussichtlich nicht mehr erschei-

nen — ist der greise Verfasser durch den Tod
verhindert worden. Möge ihm die Erde leicht

sein

!

Königsberg i. Pr. L. Busse.

L. Mariupolsky, Zur Geschichte des Entwicke-

lungsbcgriffs. [Berner Studien zur Philosophie und

ihrer Geschichte, hgb. von Ludwig Stein. Bd. VI.]

Bern. Steiger & Cie, 1897. VIII u. 120 S. 8°. M. 1,75.

Die Schrift verfolgt die Idee der Entwicke-

lung durch die Systeme Heraklits, der Stoa,

des Telesius und Brunos sowie des llobbcs,

deren gemeinsamer Grundcharaktcr auf den Ent-

wickelungsgedankcn hinführt. Nach einer Ein-

leitung, die durch eine genauere Bestimmung
des Begriffs der Entwickelung zur Orientirung

dient, werden die Systeme dieser Philosophen,

soweit sie für den besonderen Zweck in Be-

tracht kommen, sehr fein und klar entwickelt.

Es werden in jedem System die Punkte heraus-

gehoben, die besonders für den Entwickelungs-

gedanken von Bedeutung sind, und es wird ge-

zagt, wie sich dieser in Folge des historischen

Zusammenhangs der Philosophen von Stufe zu

Stufe vervollkommnet. Besonders lehrreich ist

der Gegensatz, in den Hobbes zu seinen Vor-

gängern gestellt wird. Er stimmt mit diesen in

wesentlichen Punkten, insbesondere in der mo-
nistischen Weltauffassung und der Darstellung

des Kampfes um die Sclbsterhaltung als des

Grundtriebs aller organischen Wesen überein;

er unterscheidet sich aber von ihnen durch sei-

nen konsequenten Materialismus, dessen gute

und schwache Seiten dem Pantheismus jener

gegenüber dargclcgt werden. Alles in Allem ge-

nommen ist die Schrift als eine feine und an-

regende Studie zur Geschichte der Philosophie

zu bezeichnen.

Berlin.
, J. Speck.

Unterrichtswesen,

Saverio de Dominicis, Linee di Pedagogia

elementare per le scuole normali e i mnestri coordt-

nate ai programmi del 1890 e 1895. P. I: La Scuola

e lo Scolaro. P. II : La vita interna della Scuola.

P. III: Storia della Scuola e antologia storica della

Pedagogia. Rom, Socictä editrice Dante Alighieri,

1897. 175, V u. 230, 267 S. 8°. L. 7.

Dieses Werk ist als Lehrbuch der Pädagogik

für künftige Lehrer bestimmt, und deswegen hat

sich der Vf. bemüht, den ministeriellen Lehr-

plänen genau zu folgen. Das macht den Haupt-

fehler und den Hauptmangel seines Buches aus,

weil, wer jenen folgen will, ein gutes und voll-

ständiges Lehrbuch der Pädagogik nicht schrei-

ben kann. Während die letzten Verordnungen

für die Lehrerseminare diese den Ober-Gymna-

sien und Ober -Realschulen gleichgesetzt haben,

wurde das Studium der Pädagogik sehr einge-

schränkt, sodass man jetzt von einer wissen-

schaftlich-pädagogischen Bildung der Semina-

risten nicht mehr reden kann. Man sucht ihnen

nur eine berufliche Dressur zu geben, man hält

das Studium der allgemeinen Pädagogik und der

Psychologie für unmöglich; an die Stelle der

Psychologie hat man einige Erörterungen über

die psychische Entwicklung der Kinder, an die

der Pädagogik die Lehre von der Schule gesetzt.

Mit dieser Begrenzung ist der Vf. ganz einver-

standen; im 1. Band beschäftigt er sich mit der

Entwicklung der Kinder, mit der äusseren Orga-

nisation der Schule und mit den Rechten und

Pflichten der Lehrer, im 2. will er das innere

Leben der Schule und die Didaktik erklären, im

3. untersucht er die Geschichte der Schule und

giebt eine Anthologie der pädagogischen Klassiker.

Der einzige Gegenstand des Buches ist die

Schule, und die Pädagogik ist für den Vf. die

Wissenschaft von der Schule. Die Schule soll das

Wesentliche für die Erziehung leisten, und nicht

nur didaktischen, sondern hauptsächlich ethischen

und insbesondere nationalen und politischen

Zwecken dienen. Uin diese zu erreichen, soll

sic nur eine staatliche sein, sollen die Kinder

fast den ganzen Tag und nicht nur wenige

Stunden mit den Lehrern zusammen bleiben

und soll die Scbulregierung nicht auf den auto-

ritativen Befehl des Lehrers, sondern nur auf
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die freie und vernünftige Geselligkeit der Kinder

gegründet sein. Die eigentliche Pädagogik ist

nur als Einleitung auf 26 Seiten des 1. Bandes

behandelt; und die wichtigsten Lehren sind so kurz

und knapp gefasst, dass die ganze Darstellung

für Seminaristen sehr dunkel und fast unbegreiflich

ist. Klarer, umfangreicher und beachtenswerther

sind die Ausführungen über das innere Leben der

Schule; sic werden für den künftigen Lehrer

sehr nützlich und wichtig sein, und unsere Ele-

mentarschule könnte viele Fortschritte machen,

wenn viele Lehrer der Didaktik des Vf.s folgten

und wenn insbesondere der vom Vf. geforderte

Moraiunterricht vom Ministerium bewilligt würde.

Unser Indifferentismus hat jede moralische Kraft

aus der Schule weggenommen
;

politische Gründe
haben den religiösen Unterricht ausgeschlossen,

und an seine Stelle wurde gar nichts gesetzt.

Gegen diesen Uebelstand sucht der Vf. ein

Hilfsmittel in dem ethischen Unterricht, der nicht

nur ein Hauptfach der Elementarschule bilden,

sondern alle Lehrfächer beherrschen 90II, sodass
die Schule die Herausbildung des ethischen Cha-
rakters der Schüler befördert. Diese Kapitel

enthalten viel Bcherzigenswertbcs, nur legt der
Vf. dem sozialen Einflüsse der Schule zu viel

Wichtigkeit bei und vernachlässigt die grosse
pädagogische und ethische Bedeutung der Fa-
milie, welche der einzige Heerd der Moralität ist.

Messina. Giovanni Cesca.

Philologie und Litteraturgeschichte.

Aus Muallim Nadschi’s Sünbüle. Die Ge-
schichte seiner Kindheit. Aus dem Türkischen
übs. von A d a 1 b e r t M e r x. Berlin, Georg Reimer,
1898. XV u. 60 S. kl. 8 P

. M. 2.

Diese kleine, aber anmutbige Gabe de9 be-
kannten Semitisten, die er seiner Frau zur sil-

bernen Hochzeit überreicht, ist nach zwei Rich-
tungen hin interessant und werthvoll. Erstens
ermöglicht sie uns einen Einblick in die durch
westeuropäische, hauptsächlich französische Ele-
mente stark beeinflusste neueste türkische Lite-
ratur, die sich allmählich aus dem Schwulst und
Bombast ihrer sogenannten, freilich höchst arm-
seligen, klassischen Periode zur Einfachheit und
Natürlichkeit durchzuringen scheint, und zwei-
tens giebt sie uns ein getreues Spiegelbild klein-
bürgerlichen Lebens im modernen Konstantinopel
und der Leiden und Freuden eines muslimischen
Knaben in Schule und Haus. Es ist alles so
recht kindlich und naiv, wie Mcrx richtig be-
merkt, aber gerade darin liegt der Reiz der
harmlosen Erzählung; auch die litterarisebe Dar-
stellungsweise ist überaus kindlich, keine Spur
von künstlerischem Aufbau, von Verwicklung
oder Lösung irgend eines Knotens, einfach an-
einandergereihte

, ofi zusamraenliangslose Auf-
zeichnungen aus der eigenen Jugendzeit des Ver-

fassers, Muallim Nadshi, dem auf dem Stock-

holmer Orientalisten -Kongresse 1889 für seine

Verdienste um die türkische Litteratur eine gol-

dene Medaille verliehen wurde, und der vor

einigen Jahren gestorben ist. Sein Hauptwerk

ist die „Aehrc“ (Sünbüle), in der sich neben

Uebertragungen persischer und französicher Dich-

tungen eine Reihe poetischer und prosaischer

Originalarbeiten findet, deren eine das vorliegende

Werkchen ist. Wenn sich M. gelegentlich über

den latenten Fanatismus dieser türkischen Spiess-

bürger, über die Beschränktheit ihres geistigen

Horizonts und ihren Aberglauben aufhält, so ist

das kaum gerechtfertigt — mutatis mutandis ist

es bei uns in den niederen und niedersten Bürger-

kreisen, besonders in katholischen Distrikten,

ziemlich genau dasselbe. Schade, dass der tür-

kische Text nicht beigefügt ist — wir würden

damit ein recht passendes Lesebuch für die erste

Einführung ins Türkische gewonnen haben.

Abcrystwyth (Wales). H. Ethe.

Albert Görland, Aristoteles und die Mathematik.

Marburg, N. G. Ehvert, 1899. VIII u. 212 S. 8".

M. 4,50.

Diese Abhandlung, der eine von der philo-

sophischen Fakultät zu Marburg gekrönte Bear-

beitung einer Preisaufgabe zu Grunde liegt, ist,

was aus dem Titel an und für sich nicht ge-

schlossen werden kann, rein philosophischen In-

halts. Nach einer Einleitung über Platons Stellung

zur Mathematik werden die Ansichten des Aristo-

teles über die Mathematik als Wissenschaft und

über mathematische Grundfragen kritisch dar-

gelegt in 4 Kapiteln: Geometrie (nebst dem

Raumproblem), Arithmetik, darunter seine Auf-

fassung des Zeitbegriffs — dies Kapitel ist schon

früher als Doktordissertation veröffentlicht — ,
Das

Unendliche, Erörterung des Verhältnisses von

Mathematik und Metaphysik. Die Darstellung

scheint mir trotz der Gliederung in kleinere Ab-

schnitte nicht sehr übersichtlich, und die philo-

sophische Kunstsprache, worin der Vf. sich be-

wegt, macht das Verständnis auch nicht gerade

leichter. Aber der philosophisch interessirte

Leser wird die Thatsachcn unter vollständiger

Vorlührung des Qucllenmateriais ausführlicher zu-

sammengestellt und eingehender besprochen finden

als sonst wo und kann sieh aus dem Buche über

die aristotelische Philosophie der Mathematik gut

unterrichten. Da auf diesem Gebiete ja noch

immer derselbe Gegensatz besteht wie zwischen

Akademie und Pcripatos, wird die Kritik des

Vf.s nicht Jedermanns Beifall finden. Er vertritt

energisch „die Tendenz des platonischen Den-

kens“ (S. 4) und gelangt daher (S. 211) zu dem

Ergebniss, dass „der Metaphysiker Aristoteles

nicht nur nicht ein Verhältnis zur Mathematik

und ihrer philosophischen Trag weite und Ten-

denz gefunden oder[!J. infolge seiner Gegner-
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Schaft zu Plato, auch nur gesucht hat“, wie er

S. 10 in Aristoteles nicht den grossen Metho-

diker. sondern „nur den (systematischen Tech-
niker- erkennen will, weil „Methode“ durch die

Definition S. 9 mit der platonischen Grund-

anschauung vom Denken und Sein identifizirt

wird. Sätze wie S. 1 „sie (die Mathematik) ist

es, an der die Philosophie Ober ihr Wesen und

ihre Aufgabe geradezu erst zum Bewusstsein

kommt“, S. 9 „So war Platon als Mathematiker

Philosoph geworden“, S. 211 „Die Philosophie
begann erst wieder aus der Besinnung auf den

Mathematiker Platon mit der Befreiung von der

Metaphysik des Aristoteles“ sind doch gar zu

einseitig -dogmatisch und unhistorisch, so un-

bestreitbar es ist, dass Platon als mathematisches

Genie, doch mehr anregend als selbstthätig, dem
Aristoteles überlegen ist, für den die Mathematik

eigentlich nur zum Exemplifizircn da ist. Wegen
dieser dogmatisch- philosophischen Tendenz ist

das Buch für den Historiker eine Enttäuschung.

Vielleicht ist die Beschränkung durch die Form
der Preisaufgabe bedingt; aber jedenfalls empfin-

det cs der Leser, der wesentlich durch ein

mathematisch -historisches Interesse geleitet zu

dem Buche greift, als eine Lücke, dass die

Wechselbeziehungen zwischen Aristoteles und der

griechischen Mathematik, wie sic historisch vor-

liegt, nur gelegentlich gestreift werden. Denn
aut diesem Felde giebt es Probleme genug. Wie
viel verdankt z. B. das logische System des

Aristoteles dem festgefügten Lehrgebäude der

Mathematik, und wie hat umgekehrt seine Lehre

vom Unendlichen auf die Entwickelung der Mathe-

matik zurückgewirkt? Die letztere Frage wird

wenigstens erwähnt S. 159 Anm. 2, lässt sich

aber sehr vertiefen. Eine andere Aufgabe, die

der Vf. mit einigen wenigen Bemerkungen (S.

93— 95) von sich weist, ist die Zusammenstellung

der bei Aristoteles gelegentlich angeführten Defi-

nitionen, Axiome und Lehrsätze. Nach der rein

philosophischen Anlage der Abhandlung ist es

erklärlich, dass der Vf. dieser Aufgabe „das

spezifische Interesse nicht abgewinnen“ kann; für

den Historiker ist sie deshalb höchst wichtig,

weil nur aus Aristoteles ein Bild der voreuklidi-

schen Lehrbücher sieh gewinnen lässt. Als Bei-

trag dazu wollen wir dankbar den Nachweis

S. 95 binnehmen, dass der Satz von der Summe
der Ausscnwinkel eines Polygons schon bei

Aristoteles als bekannt vorausgesetzt wird; die

Steile ist zwar von Biancanus, Aristotclis loca

mathematica S. 6 1 angeführt und erläutert, aber

in den landläufigen Geschichten der Mathematik

allerdings nicht verwerthet. Die S. 95 Anm. 2

angeführten Zitate sind nach Bekker An. post,

c 24 und ß 17, nicht y 94 und d 14; der Vf.

ritirt überhaupt ungenau An. post, y und J statt

u und ß oder An. y und d.

Kopenhagen.
J. L. Heiberg.

O. Froehde, Die Technik der alten attischen

Komödie. [Berliner Studien für klassische Philologie

und Archäologie, hgb. von Oskar Seyffert N. F.

III, 1.] Leipzig. O. K. Reisland, 1898. VIII u. 215
S. 8» M. 6.

Der Titel ist vielversprechend, indessen schon

auf der folgenden Seite heisst es bescheidener:

Beiträge zur Technik der alten attischen Komödie.

In der Vorrede wird bemerkt, die Untersuchung

könne nicht beanspruchen, die von Aristophanes

und seinen Zeitgenossen angewandten komischen

Mittel 2u erschöpfen, weil sie auf einer eigen-

tümlichen Beschränkung des Materials beruhe.

Sie begnüge sich, die Arten des \V
r
itzes zu-

sammenzustellen, welche sich an das Vorkommen
von Eigennamen knüpfen. Wenn ich recht

sehe, hätte der Vf. deutlicher gesagt: ,an das

Vorkommen von Personen- und Eigennamen';

sonst verstehe ich wenigstens nicht, welche Be-

ziehung Kap. I und II zur Sache haben sollen.

Kap. I handelt von den der Komödie eingenthüm-

lichen Arten des Witzes, den der Vf. in der

Durchbrechung der dramatischen Illusion erkennt.

Er unterscheidet davon drei Arten: l) selbst-

ständige Spottlieder des Chores, 2) Anspielungen

in den Parabasen, 3) Eigennamen im Dialog.

Von den in Betracht kommenden Stellen und

Stücken wird der Inhalt angegeben. Hauptsache

scheint mir doch in allen diesen Fällen nicht der

Eigenname an sich, sondern die dahinter stehende

Persönlichkeit. Was übrigens unter Nr. 3 »Eigen-

namen im Dialog a. Ausderrollefallcn' angeführt

wird, ist wohl nicht immer Witz. Kap. II, über-

schricben ,Dic satirischen Anspielungen', sammelt,

was hauptsächlich bei Aristophanes gegen Per-

sonen von auffallendem Aeusseren, Lebemännern,

Hetären, Dummköpfe, Grossthuer usw. gesagt

wird. Die Aussagen über diese Personen in Zu-

sammenhang mit dem zu bringen, was wir über

sie aus anderen Quellen wissen, und danach zu

prüfen hat der Vf. absichtlich unterlassen. Kap. III

stellt zusammen, was ihm als komisches Spiel

mit Namen in der alten Komödie aufgestossen

ist, das IV. Kap. handelt von den »übrigen Arten

des Witzes', soweit dabei Eigennamen in Be-

tracht kommen. Sollte nicht einiges davon, wie

Klangwitz, Doppelsinnwitz, besser im dritten

Kapitel untergebracht worden sein?

Das Ganze ist eine wohl eingetheilte Stoff-

sammlung, aber nach meinem Gefühl zu breit

gerathen. Dankenswertber würde der Vf. seine

Arbeit gestaltet haben, hätte er gleichzeitig den

Versuch gemacht, festzustcllen, was von den auf-

geführten komischen Mitteln altüberkommen und

was geneuert ist. Man darf nicht cinwendcn,

der Versuch sei unmöglich. Vieles lehrt Homer

in seinen komischen Partien, wie Irosscene u.

dgl. Leute wie Hipponax, Archilochos, Semonides

gaben gleichfalls mancherlei aus. Hei weiteren

Fällen, die dem Drama eigentümlich sind, würde

Digitize



983 98424. Juni. DEUTSCHE LITTERATURZE1TUNG 1899. Nr. 25.

sich ein Vergleich der modernen Volkskomödie

und des Puppenspiels nützlich erweisen. Wenn
dort die nämlichen Formen des Witzes wieder-

kchren, wie z. B. die von Froehde S. 25 auf-

gczähltcn, so ergiebt sich, dass wir es mit

naiver und volkstümlicher Komik zu thun haben.

Was der Vf. gesammelt hat, wird Leben
und Bedeutung gewinnen, wenn es in historische

Beleuchtung gerückt ist. Wir brauchen eine

Geschichte der komischen Motive, ihrer Ent-

wicklung, Umbildung und ihres Vergehens; in

dieser Geschichte muss die altgriechische Komödie
selbstverständlich einen der wesentlichsten Eck-

steine bilden.

Bonn. L. Radermacher.

Sancti Ambrosii Opera. Ex recensione Caroli
Schenkl. P. I. II. [Corpus scriptorum ccclesiastico-

rum Latinorum, editum consilio ct impensis ncademiac

littcrarum cacsarcae Vindobonensis. VoLXXXll.] Wien,
Alfred Holder, 1897. LXXXIIIl u. 754, XXXXVIIII u.

573 S. 8". M. 21,60 u. 16.

Gleich den andern lateinischen Doctores
Ecclesiae hat auch Ambrosius mit seinen Werken,
wie im Mittelalter durch die Abschreiber, so seit

Erfindung des Bücherdrucks durch gelehrte Her-
ausgeber vielfache Aufmerksamkeit erfahren.

Von Inkunabeln sind über ein Dutzend bekannt,
die auf die J.

1472— 1492 und, was den Druck-
ort betrifft, wie billig meistens auf Mailand fallen.

Indessen hat schon i. J. 1492 mit der dreibändigen
Ausgabe des Johann Amorbach Basel diesen
Kirchenvater ebenfalls mit Beschlag belegt und
damit eine zweite Acra für seine Bibliographie

eröffnet, worauf Johannes Petri von Langendorf
1506 und 1516 je eine dreibändige Ausgabe
mit Repertorium besorgte. Im

J. 1527 machte
sich dann auch Erasmus an Ambrosius mit den
Vorzügen und Schwächen seiner Editionswcisc,
wobei allerdings bei dieser Arbeit des alternden
Humanisten die Schwächen überwiegen und sie

hinter seine andern Editionen zurücktreten lassen.

Immerhin hat sie mehrere Basler und Pariser
Ausgaben zur Folge gehabt, aus den

J. I 5 33— 1 568,
von Sigismund Gelenius, G. ChevaUon, Lud.
.Vliräus, Joh. Costerius und Job. Gillot. Aber
schon zehn Jahre später unternahm der Minoritcn-
general Felix Perctti, der nachmalige Papst
Sixtus V., die römische Ausgabe, die 1 579t- I 587
entstand: sechs Bände bei Domenicus Basani,
und die früheren aus dem Felde schlug, freilich
nicht sowohl durch die Güte ihres Textes, dessen
Grundlagen sie beharrlich verschweigt, als durch
den päpstlichen Machtspruch, dass von nun an
sic allein zum Studium des Ambrosius in Frage
kommen solle. Sic wurde denn auch von da an
unentwegt nachgcdruckt, namentlich in Paris, bis
hundert Jahre später der Fleiss und der Scharf-
blick der Maurincr die Blossen der fast kanonisch
gewordenen römischen Ausgabe aufdeckten.

Jakob du Frisch und Nikolaus lc Nourry sind

die Ambrosiusforscbcr der Mauriner. Ihre

Leistung, zwei Folianten, 1686 und 1690 in

Paris bei J.
B. Boignard, bedeutet einen so

grossen Fortschritt über alle Vorgänger hinaus,

dass sie bis heute nicht Überboten war; denn

die Venediger Ausgabe 1748 ff. und 1781 ff. sind

Nachdrucke dieser Edition, ebenso Migne P. Lat.

XIV—XVII (1845 u. 1866), und die sechsbändige

Jubiläumsausgabe von P. A. Ballcrini (Mailand

1875— 1883) hat ihre Berechtigung höchstens

in dem Lokalpatriotismus, der einige Handschriften

der Ambrosiana zu Rathc zog. Da jedoch auch

die Ambrosiusausgabe der Mauriner hinter deren

andern Kirchenvätereditionen beträchtlich zurück-

steht, so hat die mannigfaltige gelehrte Bemühung

um den Text des Ambrosius von Anfang an

unter einem merkwürdig ungünstigem Sterne ge-

standen. Schenkls Verdienst tritt dadurch in ein

um so helleres Licht. Der erste Halbband enthält

Exameron, de paradiso, de Cain ct Abel, de Noe,

de Abraham, de Isaac, de bono mortis; der

zweite Halbband de Jacob, de Joseph, de patri-

archis, de fuga sacculi, de intcrpcllatione Job et

David, de apologia David, apologia David altera,

de Hella et ieiunio, de Nabuthae, de Tobia. Die

beiden Vorreden geben nicht nur textkritisch

alles Wünschenswerthe
,

sondern sind auch ge-

lehrte Dissertationen über inhaltliche Probleme.

Der überstarke Gcsammtband fällt gerade durch

seine Knappheit auf. Jedes überflüssige Wort

ist vermieden. Ueberall erkennt man die Meister-

hand. Sowohl zwischen als in den Zeilen verräth

sich eine gewaltige Summe von Arbeit. Ordnung

und Ausstattung sind die bei den Wienern üblichen.

Basel. Carl Albr. Bernoulli.

Otto Rössner, Untersuchungen zu Heinrich von

Morungen. Ein Beitrag zur Geschichte des Minne

sangs. llcrlin, Weidmann, 1898. 3 Bl. u. 96 S. 8®.

M. 2,40.

Der Vf. geht von den Liedern MF 141,

15— 143, 3 aus. Er will diese als eine zu-

sammenhängende, in sich geschlossene Gruppe

betrachten, welche ein wirkliches Ercigniss aus

dem Leben des Dichters schildert. Besonderen

Werth legt er darauf, 142, 19 ff. und 142, 26 ff.

als ein Lied zu erweisen, und seine Beweisführung

ist in der That überzeugend. Allerdings bat

schon Schenk, dessen Aufsatz Rössner entgangen

ist, in der Ztschr. f. dtsche Philol. 27, 503 auf

diese '[Tatsache, z. Th. mit denselben Gründen,

hingewiesen, und jetzt ist auch Lernckc in seinen

„Textkritischen Untersuchungen zu den Liedern

Heinrichs von Morungen“ (Jena 1897) auf S. 94

dieser Ansicht beigetreten, auch wenn er den

Sachverhalt noch nicht ganz richtig erkennt. R-

geht aber noch weiter und will in dem Liede

einen Wechsel, den dritten bei Morungen, er-

kennen. Da aber dazu vier Strophen nöthig
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waren, nimmt er an, es sei zwischen den beiden

Frauenstropben eine Mannesstrophe ausgefallen,

und zwar glaubt er einen äusseren Anhalt für

die Richtigkeit dieser Annahme darin zu finden,

dass sieb innerhalb unseres Strophencyclus in der

Hs. C wirklich eine Lücke findet; freilich ist sie

nicht hinter 142, 32, wo sie nöthig wäre, sondern

vor 142, 19. R. meint, sie sei nur versehent-

lich an dieser falschen Stelle gelassen worden.

Abgesehen von diesem gar zu unsicheren Punkte

ist ja die Hypothese ganz ansprechend, aber

notbwendig ist sie nicht, da man mit dem Stande

der Ueberlieferung ganz gut auskommt, wenn
man nur auf die Form des Wechsels verzichtet.

Infolge dieser Ausführungen wirft R. dann folgende

beide Fragen auf: 1) Ob das in 142, 19— 143, 3

berührte Verhältnis als poetische Fiktion oder

als wirklich vorhanden aufzufassm sei; 2) Als

was für eine Persönlichkeit im letzteren Falle

die frone frnot anzusehen sei. Vor der Beant-

wortung aber handelt er noch im II. Kap. über

„die Realität im deutschen Minnesang“, die nach

ihm in einem gewissen Grade vorhanden ist, und

im III. Kap. über „die Realität in den Liedern

Heinrichs von Morungen“, wobei sieb natür-

lich auch ergiebt, dass manches in seinen Ge-

dichten als Niederschlag eigener Lebenserfahrung

aufzufassen sei. ln Kap. IV wird nun ausgeführt,

dass jene frone in 142, 23 eine andere Dame
als die sonst vom Dichter gefeierte und zwar

eine Frau oder ein Mädchen niederen Standes

ist, und im V. wird gezeigt, dass auch Heinrichs

übrige Lieder der niederen Minne (130, 31; 139,

19; 143, 22) diesem Verhältnis» ihren Ursprung

verdanken; die gute Analyse von 130, 31 auf

S. 5 7 ff. scheint mir übrigens treffend alle bis-

herigen Bedenken gegen dieses (auch die Lemckcs
S. 76) zu beseitigen. Das Schlusskapitcl „Zu
den Lebensverhältnissen Heinrichs von Morungen“
bringt zunächst einige Belege aus seinen Liedern

zu dem aus der Urkunde Bekannten, dann sucht

cs wahrscheinlich zu machen, dass des Dichters

ülia merita auf dem Gebiete der Diplomatie

gelegen haben, und dass seine vornehme frottive

vielleicht eine der Schwestern Dietrichs von

Meissen gewesen ist. Das sind natürlich nur

Vermutbungen, die sich nicht beweisen lassen.

Als Anhang sind die wichtigsten der behandelten

Lieder aus MF, aber nicht gerade sorgfältig

abgedruckt. — Zu dem verunglückten Versuche
Ascholoie zu erklären (S. 81), verweise ich auf

Lemckcs interessante, aber auch recht gezwungene
Deutung auf S. 60. — In der äusseren Form
des Buches macht sich zuweilen neben dem gar
zu häufig begegnenden Wörtchen „bekanntlich“

eine gewisse allzugründliche Breite bemerklich.

Breslau. H. Jantzen.

J. G. Oswald, Friedrich Theodor Viscber als

Dichter. [Sammlung gemeinverständlicher wissen-

schaftlicher Vorträge, hgb. von Rudolf Virchow.
Heft 249.] Hamburg, Verlogsanstalt A.-G. (vormals

J. F. Richter), 1896. 38 S. 8°. M. 0,80.

Der Vf. giebt eine Uebcrsicht des dichte-

rischen Entwicklungsganges Viscbers. Dem
Zweck des Htterariscben Unternehmens, welchem
die Schrift angehört, entsprechend ist das Thema
in der Art besserer populärer Darstellung be-

handelt; manche Seite der dichterischen Pro-

duktion Vischers muss sich mit rascher Andeu-

tung begnügen, und die ästhetisch - kritische

Analyse geht selten bis in das Innere des Kunst-

werks. Aber wir erhalten ein klares, lebendiges,

ansprechendes und anregendes Bild des Dichters,

treffende Bemerkungen charakterisiren Vischers

Geistesart, und beim Ganzen der „Lyrischen

Gänge“ wie beim „Auch Einer“ verweilt der

Vf. in eingänglicherer Besprechung. Das Haupt-

gewicht liegt auf der Untersuchung des organi-

schen Zusammenhanges der Persönlichkeit Vischers

und seines Lebensganges mit der poetischen Pro-

duktion. Oswald findet den Denker in Vischcr

mächtiger als den Dichter, rechnet den Geschil-

derten aber zu den Dichtern „in des Wortes

eigentlicher Bedeutung“; er prüft die gegebene

Mischung beider Anlagen und erörtert, aus wel-

chen inneren und äusseren Ursachen das dichte-

rische Vermögen erst in Vischers späteren

Lebensjahren stärker hervorbrach. Dass „bei

der Durchdringung mit dem Philosophen“ der

Dichter gar „nichts eingebüsst“ habe, ist wohl

zu viel gesagt; um so glücklicher ist die Be-

merkung, dass Vischcr auf der Höhe seiner

dichterischen Entwicklung Humorist, und zwar

philosophischer Humorist sei. Als Faustsatiriker,

meint O., habe Viscber „des Guten schier zu

viel“ getban. Schätzbar ist der Nachweis von

Parallelstellen, Parallelgedankcn innerhalb der

Werke des Autors selbst, der in Versform, in

Gedichten manchmal nahezu gleichlautend wieder-

holt, was er anderwärts in Prosaform gesagt hat.

Dass die Frauen ira „Auch Einer“ ganz aus dem

Reiche der Phantasie geholt, dass sie ganz „Phan-

tasiegeschöpfe“ sind (S. 30— 31), ist nicht rich-

tig; Vischcr hat hier vielmehr verschiedenerlei

Lebenseindrückc frei verwerthet und frei ver-

weben. Belehrend und zum Vortheil des deut-

schen Dichters vergleicht O. den „Auch Einer“

mit Carlyles Buch Sartor resartus. — Der Aus-

druck des Vf.s, zumeist flüssig, ist doch von

kleinen Nachlässigkeiten nicht frei: das Prono-

men „er“ steht mitunter zu fern von dem Per-

sonennamen, auf den es sich bezieht, Superlative

wie „energischste“, „wählerischste“ sind nicht

aussprechbar, und dass es ein „Rattenkönig \on

Ideen“ sei, dessen „Verknotung“ Vischers schwä-

bisches Naturell bilde, klingt weniger achtungs-

voll, als es gemeint ist. Der Ausgang des

Satzes: „ein lebendiges Kind, mag es auch in

hundert Stücken an den Erzeuger erinnern, hört
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deshalb nicht auf, lebendig zu sein und zum

wesenlosen Scheine eines Konterfeis herabzu-

sinken*4
ist unklar. — Am Schlüsse führt O.

einige Schriften aus der Viscberlittcratur an; dass

ein in „Nord und Süd“ wie in der „Deutschen

Bücherei“ gedruckter kritischer Essay („Friedrich

Vischer als Poet“) dem gleichen Thema gelte,

hätte hier vielleicht erwähnt werden dürfen.

München. Richard Weltrich.

The Gast of Gy. Eine englische Dichtung des 14.

Jahrhunderts nebst ihrer lateinischen Quelle De Spiritu

Guidonis hgb. von Gustav Schleich. [Palaestra.

Untersuchungen und Texte aus der deutschen und

englischen F*hilologic. Hgb. von Alois Brandl und

Erich Schmidt. I.] Berlin, Mayer & Müller, 1898.

LXVIII u. 230 S. 8°. M. 8.

Im Nachlass Zupitzas fanden sich einige Ab-
schriften von englischen und lateinischen Fassun-

gen einer Spukgeschichte, die sich im
J.

1323
oder 1324 in Südfrankreich wirklich zugetragen

haben soll und die im 14. Jh. öfter mit deutlich

lehrhafter Tendenz erzählt worden ist. Auf Grund
dieses Materials, der Drucke in dem inzwischen

erschienenen II. Bande von Horstmanns *York-

shire Walers’ sowie eigener Vergleichungen lie-

fert uns Schleich in dem vorliegenden Werke
eine kritische Ausgabe der poetischen mittclcng-

lischen Fassung und einen Abdruck des lateini-

schen Textes, der ihr iin Wesentlichen zu Grunde
liegt. Die Einleitung handelt ausführlich über
das Verhältnis der verschiedenen Handschriften

und Fassungen zu einander, über Alter, Hcimath
und Charakter der mittelenglischen Dichtung und
über die Verbreitung des Stoffes; hierauf folgt

der Text und im Anschluss daran überaus reiche
und sehr ins Einzelne gehende Anmerkungen,
welche die Textherstellung begründen, aber auch
eine Fülle von Beobachtungen sprachlicher und
metrischer Art bieten. Eine ganz vortreffliche

Arbeit, welche die Schule Zupitzas verräth und
ihr Ehre macht! Insbesondere zeichnet sich

alles, was sich auf die Herstellung und Erklärung
des Textes bezieht, durch echt philologische

Gründlichkeit, Sorgfalt und Sauberkeit aus. Nicht
ganz auf gleicher Höhe steht der Abschnitt über
die Sprache der Dichtung, obwohl an seinem
Krgebniss — dass sie nordcnglischen Ursprungs
ist — nicht gezweifelt werden ‘kann, und die
saubere Arbeit sich von vielen Leistungen der
letzten Jahre wohlthuend abhebt. Aber hier ist

der leitende Gesichtspunkt doch zu sehr Be-
schreibung des Schriftbildes: der Hgb. vermeidet
cs beinahe, auf die lautgcschichtlichen oder phone-
tischen Werthc der Buchstaben einzugehen, ob-
wohl er es offenbar sehr gut vermöchte; er be-
schränkt sich auf den einseitig philologischen
Standpunkt im engeren Sinn. Darum erscheint
in dieser Darstellung Manches auffällig, was dem
SprachHistoriker ohne Weiteres klar ist. So wird,

offenbar um es als auffällig hervorzuheben, be-

merkt, dass auch für etymologisches kurzes ac. o

die Schreibung u eintrete, in bttrd und suld.

Aber in ac. bord ist o in Folge der bekannten

Wirkung gewisser Konsonantcngruppcn gedehnt

worden, sodass den mittclenglischcn Formen ae.

6 zu Grunde liegt (vgl. die früh-ne. Lautung und

mittelschottisch buird). Die Schreibung mit »

ist also ganz in Ordnung. Dieselbe Entwicklung

dürfte auch suld durchlaufen haben.

Der Hauptwerth des neu ans Licht gezoge-

nen Textes Hegt, wie der Hgb. selbst richtig

hervorhebt
,

auf der sprachlichen Seite : er ist

sicher datir- und lokalisirbar (zweites Viertel des

14. Jh.s, Nordcngland) und durch Handschriften

überliefert, die zeitlich von dem Original nicht

sehr weit abstehen und von denen wenigstens

eine auch in den Sprachformen diesem nahe-

kommen dürfte. Der Text 2eigt auch deutlich

nordcnglischcs Gepräge, aber doch nicht in dem

Maasse, dass man ihn als eine getreue Wieder-

gabe der nordhumbrischen Spracbform jener

Zeit bezeichnen könnte. Ich habe da nicht ein-

mal so sehr die gelegentlichen durch den Reim

gesicherten ö für ae. ä im Auge, die zumeist

durch Eigennamen veranlasst sind. Aber obwohl

ae. 6 damals im Norden bereits einen besonde-

ren Laut besass, der die Vorstufe zu dem 8

des 16. Jh.s bildet und dem entsprechend auch

die Handschrift zwischen historischer und phone-

tischer Schreibweise, o und « (d. i. fl), stark

schwankt, kommen Bindungen von ae. 6 mit

frz. U, wie sie sich in anderen 'Texten finden,

hier nicht vor. Dagegen begegnen wir süd-

humbrischcn Formen wie dy im Reime (statt

nordh. degh, de), und höchst bezeichnend ist es,

dass an dieser Stelle auch nine ‘neun’ erscheint

(v. 1134), während im Innern des Verses die

Handschrift beständig das echt nordbumbrische

neghen bietet (v. 1 115, 1 1 18, 1123, 1 131, 1 132,

1143) und das Metrum für diese zweisilbige

Form einige Bestätigung bringt. In der Be-

handlung von ac. u tritt der nordenglische Cha-

rakter ziemlich gut zu Tage. Die Entsprechun-

gen von ae. cutnan , lufian und auch (was Schl,

übersehen hat) dttru ’) stehen im Reim auf mc.

ö; die von cutnan und sum(e) sind daneben mit

lat. -tun gebunden. Auch wenn man diese

letzteren Reime als Beweis für u fasst (sodass

der Dichter von cutnan Doppelformen gekannt

hätte), so stellen sic nur die auch sonst belegten

Fälle dar, wo die Dehnung in offener Silbe durch

besondere Ursachen verhindert wurde (Arch. ( II

5 2 ff. 57). Ac. ?- kommt ausser in spärlichen

Selbstreimen nur in Reimen von dide auf festes

i vor: dies Wort hat aber ja auch im Norden

Kürze (eb.). Deutlicher tritt der nordbumbrische

*) Wir finden dort: störe 157. Dass aber hier

nicht dore aus ac. dor- gemeint ist, geht daraus hervor,

dass sonst unser Dichter nicht me. o und o bindet.
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Charakter des Textes im Konsonantismus und in

der Formenlehre hervor, und in dieser Richtung

hat bereits der Hgb. werthvolle Sammlungen ge-

liefert.

Graz. K. Luick.

Geschichtswissenschaften.

Paul Meyer, Le Livre -Journal de Maitre Ugo
Teralh , Notaire et Drapier a Forcalquier

(1330— 1332). [Notices et Extrnits des Manu-

scrits de la Bibliotheque Nationale et autres biblio-

theques. T. XXXVI.) Paris, C. Klincksieck, 1898.

42 S. 4°. Fr. 2,50.

Diese für die Geschichte des französischen

Gewerbes überaus interessante Veröffentlichung

enthält ein die J.
1330— 1332 umfassendes Bruch-

stück des Geschäftsbuchs eines Tuchhändlers zu

Forcalquier (Dept. Basses Alpes), der Ugo
Teralh genannt wird und zugleich das Amt eines

Notars bekleidete. Es war blattweise in den

aus einem zusammengefalteten Pergament be-

stehenden Einband des ältesten Registerbands

der städtischen Protokolle Forcalquicrs (aus der

2. Hälfte des 1 5. Jhs.) gestopft und wurde uns

auf diese Art, wenn auch in schlechtem Zustand,

als das älteste derartige kaufmännische Rechnungs-

buch Frankreichs erhalten. 1

) Wir finden hier

kurze Notizen in proven^alischer Sprache über

Käufer, Kaufobjekt, Preis, Zahlungstermin, ge-

schehene Zahlungen usw., die theils von der Hand
des Ugo Teralh selbst, theils von derjenigen

eines Theilhabers oder Bediensteten seines Ge-

schäfts herrühren; nur in einigen Fällen haben

die Käufer den Eintrag wie eine Schuld-

verschreibung eigenhändig vollzogen, so die Notare

in lateinischer, die Juden häufig in hebräischer

Sprache. Die Stoffe dieser Tuchbandlung stammten

mit wenigen Ausnahmen aus dem Languedoc

und wurden theils roh, theils gearbeitet (Hosen,

Mützen, Aermel) verkauft. — Dem Abdruck des

Geschäftsbuchs ist eine vorzügliche, auch die

sprachliche Bedeutung des unerwarteten Funds

erörternde Einleitung vorangestellt und ein gutes,

die verschiedenen Hände sofort erkennen lassendes

Facsimile beigegeben. Erläuternde Noten und

ein gutes Register erhöhen die Brauchbarkeit

der trefflichen Publikation.

Strassburg i. E. Robert Holtzinann.

Wilhelm Altmann, Ausgewählte Urkunden zur

ausserdeutsehen Verfassungsgeschichtc seit 17 76.

Zum Handgebrauch für Historiker und Juristen. Ber-

lin, R. Gaertner (H. Heyfelder), 1897. 278 S. 8°.

M. 4.

Die Sammlung schliesst sich den * Ausgewähl-

ten Urkunden zur brandenburgisch-preussischcn

Verfassungs- und Venvaltungsgcschichte“ an, die

Altmann kürzlich in 2 Bänden in dem gleichen

Verlage herausgegeben hat (1897) und ist wie

sic bestimmt zum raschen Nachschlagen und zur

Benutzung für verfassungsgeschicbtliche Uebungen
in Scminaricn, sowie für die Vorbereitung der

Geschichtslebrer in höheren Schulen. Gerade
aber für diesen Zweck wäre es recht nützlich,

wenn einige Erläuterungen hinzugefügt wären,

welche die Auswahl erklärten und die Hilfsmittel

für weitere Kenntniss nachwiesen, etwa wie cs

Gottfried Koch in seinen Beiträgen zur Geschichte

der Politischen Ideen gethan hat. Beiläufig be-

merkt soll man sich durch den Titel nicht ab-

schrecken lassen, das nützliche und sehr lesbare

Werk Kochs zu benutzen.

Altmann bietet hier 22 Stücke. Die ersten

5 zur Entwicklung der amerikanischen Union,

beginnend mit der Virginia Bill of Rights 17 76

bis zu der Constitution of the United States 1 787,

sodann 5 zur Geschichte der französischen Re-

publik. Nr. 1 1 bildet die Verfassung der spani-

schen Monarchie von 1812. Er giebt sie in

deutscher Uebersetzung, und zwar in der Form,

wie sie sich zuerst im dritten Bande der bei

Brockhaus erschienenen Sammlung der Konstitutio-

nen der europäischen Staaten (1820) findet. Eine

Vergleichung mit dem Original scheint nicht statt-

gefunden zu haben. Dass diese viel genannte

Urkunde aufgenommen wurde, ist berechtigt, und

auch dass sie nicht im Original vorgelegt wurde;

zu Forschungszwecken hat man ja überdies noch

anderes Material nöthig, aber vielleicht konnten

dann auch manche Abschnitte der weitschweifigen

Akten verkürzt bezw. weggelassen oder wenigstens

in kleinerem Druck gegeben werden. Es folgen

die französischen Konstitutionen von 1814 und

die von 1830, die von Belgien 1831, von Sar-

dinien 1848, die französischen von 1848 und

1852, die Schweizer von 1874 und die drei

französischen Verfassungsgesetze von 1875. Vor

jedem Stück sind die Sammlungen angegeben,

aus denen der Abdruck entnommen ist. Die

bequeme Sammlung wird dazu beitragen, die

Beschäftigung mit der Politik und der Geschichte

der Neuzeit zu vertiefen.

Breslau. G. Kaufmann.

R. C. Seaton, Sir Hudson Lowe and Napoleon.

London, David Xutt, 1898. 236 S. 8 U
. M. 3,50.

Mit den letzten Lebensjahren Napoleons ist

der Name Sir Hudson Lowe’s, des Gouverneurs

auf St. Helena, untrennbar verknüpft. Lowe,

den Männer wie Gneisenau und Blücher „wegen

seiner tiefen strategischen Einsicht, seiner uner-

schütterlichen Kaltblütigkeit und seines ehren-

werthen Charakters“ hochschätzten und ihrer

unwandelbaren Freundschaft versicherten, ist

jahrzehntelang nach dem Tode Napoleons als

der „geölier“, ja sogar der „bourreau“ des

*) Der Zeit nach folgen zunächst die vor kurzem
von Forestie publizirten Rechnungen der Brüder Bonis
aus den J. 1339—1368.
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grossen Kaisers der Gegenstand heftigster An-

griffe gewesen. Hauptsächlich gingen diese von

dem früheren Leibarzte Napoleons, dem Iren

O'Meara, aus, einem Intriguanten schlimmster

Art, dessen Entfernung von der Insel St. Helena

Lowe bei der englischen Regierung durchgesetzt

hatte. In seinem Werke: „A Voice from St.

Helena“ (erschienen 1822) schildert O’Meara,

mit vielem literarischen Geschick Wahres mit

Falschem vermischend, die angeblichen Quäle-

reien und Plackereien, mit denen Napoleon auf

dem felsigen öden Eilande fast zu Tode gemar-

tert sei. Das Buch erlebte in kurzer Zeit fünf

Auflagen und beeinflusste zusammen mit den Ver-

öffentlichungen der Begleiter Napoleons Las
Cases, Montholon u. A. die öffentliche Meinung

Europas zu Lowes Ungunsten. Byron pries

O’Meara als „Tbc stiff surgeon, who maintained

the empcror’s cause“. Lowe hielt es für unter

seiner Würde, auf diese Angriffe zu antworten:

sie als Lügengewebe enthüllt zu haben, ist das

Verdienst des englischen Rechtsgelchrten Forsyth,

der i.
J. 1853, gestützt auf die ihm vorliegende

Korrespondenz Lowes mit der englischen Re-
gierung, eine bis ins Einzelne gehende Dar-
stellung von Napoleons Gefangenschaft veröffent-

lichte. Er wies nach, dass Lowe die ihm von
der englischen Regierung ertheiltcn Instruktionen,

trotz der unglaublichen Insulten, die er mehrfach
von Napoleon hatte erdulden müssen (vgl. auch
den Bericht bei Montholon, „Captivite de Napo-
leon“, 1, 356/7) in so humanem Sinne auslegte,

dass ihn seine Regierung ermahnte, nicht allzu-

viel Milde dem General Buonaparte gegenüber
zu zeigen. Weiter führt er Aeusserungen der
Begleiter Napoleons an, aus denen hervorgeht,
dass die von Longwood ausgehenden Klagen
über Lowes Tyrannei nur Mittel zu dem Zweck
waren, in Europa Mitleid mit Napoleon zu er-

rc£en - „Selbst ein Engel als Gouverneur hätte
uns nicht gefallen können“, gestand Montholon
sieben Jahre nach dem Tode des Kaisers dem
Colonel Jackson gegenüber ein. Trotz dieser
sachlich gehaltenen und überzeugenden Ausfüh-
rungen von Forsyth erschien i. J. 1888 eine
neue, fast unveränderte Auflage von O'Mearas
Buch. Sic hauptsächlich veranlasste R, C.
Seaton, den Vf. des vorliegenden Werkes
„Sir Hudson Lowe and Napoleon“, auch seine
Stimme zu Gunsten Lowes zu erheben. Das
Buch ist im Wesentlichen ein Auszug aus dem
umfangreichen dreibändigen Werke von Forsyth.
Dem Vf. standen ferner einige bisher noch nicht
\ eröffentlichtc Briefe aus dem Nachlasse Lowes
zur Verfügung, die jedoch nichts wesentlich
Neues ergeben. Nach einleitenden Bemerkungen
im 1 . Kap. folgt im 2. eine Darstellung des
Lebens von Lowe vor seiner Amtsführung auf
St. Helena. In dem reichlich zwei Drittel des
Buches einnehmenden 3. Kap. widerlegt S. durch-

aus sachlich die gegen Lowe erhobenen Rescbuldi-

dungen und weist nach, dass Lowe vielmehr nach

Kräften bestrebt war, seinem grossen Gefange-

nen die Härten des Exils zu mildern. Dabet

werden Lowes Schwächen nicht verschwiegen,

wie sein Mangel an Taktgefühl, wenn er z. B.

eine Einladung zum Mittagessen an den „General

Buonaparte“ und nicht an den „Kaiser“ richtete,

— seine Pedanterie, wenn er Bedenken trug,

Napoleon eine Marmorbüste des Herzogs von

Reichsstadt zugehen zu lassen ohne ausdrück-

liche Ermächtigung von Seiten der englischen

Regierung. — Das letzte Kapitel endlich schil-

dert uns in kurzen Zügen Lowes Leben von

1821— 1844: die englische Regierung licss, dem

Druck der öffentlichen Meinung nachgebend, ihn

fallen; in ziemlich dürftigen Verhältnissen starb

der Exgouverneur von St. Helena i.
J.

1844,

nachdem ihm noch kurz vor seinem Tode von

Friedrich Wilhelm IV. der rothe Adlerorden

erster Klasse wegen seiner Verdienste in den

Feldzügen 1813 und 1814 verliehen war.

Im Ganzen kann man sagen, dass S. seinen

Zweck: „to set out the salicnt facts in reason-

able compass“, erreicht hat. Zur allgemeinen

Orientirung wird sein Buch, dem ein vorzüg-

liches Porträt Lowes beigegeben ist, gute Dienste

leisten.

Schöneberg b. Berlin. W. Spatz.

Geographie, Länder- und Völkerkunde.

Ludwig v. Hörmann, Das Tiroler Bnucmjahr.

Innsbruck, Wagner, 1899. IV u. 211 S. 8“. M. 2,40.

Obigen Titel gab der bewährte Forscher

und gediegenste Kenner des Tiroler Volkslebens

der 2. Aufl. seines Buches „Die Jahreszeiten in

den Alpen“, welches, wie alle Schriften v. Hör-

manns, sofort die freundlichste Aufnahme fand

und auch in der DLZ. 1889 Nr. 42 besprochen

wurde. Indem wir darum von einer nochmaligen

Aufzählung aller Vorzüge der Schrift, welche das

Verständnis der alpinen Natur und des tirolischen

Volksthums in fesselnder Darstellung zu fördern

versteht, füglich absehen können, bemerken wir

nur, dass den früheren, namentlich auch die

Bauernarbeit berücksichtigenden, Kapiteln über

Frühling, Sommer, Herbst und Winter in den

Alpen, wobei Benutzung irgendwie beachtens-

werter Winke bisheriger Rezensionen sich zeigt,

noch ein ganz neues beigefügt wurde: „Die

Nothhelfer des Bauern“ (1. Die häuslichen Noth-

helfer. 2. Die Vieh- und Feldpatrone). Ein

paar Kleinigkeiten, welche da etwa noch nach-

getragen werden könnten, z. B. S. 198 die süd-

tirolische Schlussvariante des Spruches an die

hl. Barbara oder S. 211 die genaue Angabe der

Regel „Vincenz Sonnenschein bringt viel und

guten Wein“, kommen kaum in Betracht. Die

Ausstattung mit dem interessanten Titelblatte
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macht der Vcrlagshandlung alle Ehre. Möge
das im Vorwort versprochene umfangreiche Werk
„Volksleben in Tirol* recht bald erscheinen!

Innsbruck. A. Zingerle.

Staats- und Rechtswissenschaften.

C. A. Reuterskiöid
,

Ueber Rechtsauslegung.

Eine rechtsdogmatische Prinzipienuntersuchung. Mit

Berücksichtigung des römischen und des schwedi-

sehen Rechts sowie der neueren, insbesondere der

deutschen Rechtslittcratur. [S.-A. aus Upsala Uni-

versitets Amkrill 1899.1 Leipzig, Otto Harrasso-

witz Komm., 1899. I BL u. 92 S. 8®.

In der heutigen deutschen Doktrin stehen

sich noch immer zwei Arten von Auslcgungs-

theorien gegenüber: einerseits die subjektiven,

welche den Nachdruck legen auf den im Gesetze

zum Ausdruck gekommenen Willen des Gesetz-

gebers d. h. der in Gemässheit der Verfassung

das Gesetz herstellenden Gesetzgebungsfaktoren;

andrerseits die objektiven, welche das Gesetz,

losgelöst von seiner Entstehungsgeschichte wesent-

lich aus sich selbst heraus ausgelegt wissen

wollen. Wenn die vorliegende Schrift nun auch

nichts weiter enthielte als den im 1. Abschnitte

gegebenen, durch klare Hervorhebung der maass-

gebenden Gesichtspunkte ausgezeichneten Ucber-

blick über die Entwicklung dieses Gegensatzes

und überhaupt der Lehre von der Auslegung in

der neuern Litteratur, so würde sic darum schon

als dankenswerthe Gabe zu begrüssen sein. Sie

bietet aber noch mehr; auch der zweite und

dritte Abschnitt, die eigenen Ausführungen des

Vf.s über Begriff und Mittel der Auslegung ent-

haltend, sind bcachtcnswcrtb. Zwar darf man
bedauern, dass der Vf. seine grundlegenden An-

schauungen über objektives und subjektives

Recht fast ausschliesslich aus der schwedischen

Jurisprudenz entnimmt. Auch muss der Ref., der

erst vor Kurzem selbst den eingehenden Nach-

weis unternommen hat, dass Staatsgesetze nur

eine hervorragende Art von Rechtsgeschäften des

öffentlichen Rechts sind, einer Ansicht gegenüber,

welche die Lehre der historischen Rechtsschule

von einem in und über den Staatsorganen der

Gesetzgebung wirksamen Volksgciste oder na-

tionalen Rechtsbewusstsein bis zu einer Konse-

quenz zuspitzt, die den Hauptvertretern jener

Schule selbst niemals in den Sinn gekommen ist,

sich entschieden ablehnend verhalten. Immerhin

bleibt dem Vf. das Verdienst, das Problem schär-

fer formulirt und insbesondere darauf hingewiesen
zu haben, dass alle objektiven Theorien nur

unter der Voraussetzung haltbar sind, dass das

Gesetz nicht sowohl bewusste Schöpfung seitens

der Gesetzgebungsfaktoren als vielmehr Produkt
eines mehr oder weniger nur unbewusst wirk-

samen „Geistes der Gesellschaftsordnung“ sei.

Ausserdem findet sich im Einzelnen gar Manches,

was auch den Gegner solcher moderner Mystik
zu fesseln vermag; so die Bemerkungen über
den Unterschied der Rechtsauslegung von der
Rechtskritik und Rechtsergänzung, über die ver-

schiedenen Arten der letzteren, über usuelle und
authentische Rechtsauslegung u. a. m.

Greifswald. E. Bierling.

Kunstwissenschaften.

Josef Müller, Eine Philosophie des Schönen
in Natur und Kunst. Mainz, Franz Kirchheim,

1897. 270 S. 8".

Dies Buch ist das Erzcugniss eines warm-
herzigen, für das Schöne begeisterten und von
ernstem sittlichen Willen beseelten Mannes, der

zugleich eine nicht geringe Formgewandtheit be-

sitzt. Er behandelt das Schöne als Form, d. i.

„als blosses Bild eines Realen“, „als wahre
Form“, „als wahrheitsgetreue Darstellung einer

Idee“
,

als Produkt des „Stilisirens und Ideali-

sirens“, endlich als „Offenbarung des Göttlichen“,

„des höchsten Grundes“; „Wahrheit ist der In-

halt und Bildhaftigkeit die Form des Schönen:

das sind die zwei Eckstämme im Paradies des

Schönen“; „im Interesse der Wahrheit“ ver-

wirft der Vf. die „Nuditäten“ in der Kunst

(„Kleidung ist die Scham des Geistes“), das

„widerliche Essen und Trinken und Küssen auf

der Bühne“, die gemalten Statuen, die Dichter-

und Künstlerromane als „Onanie der Kunst mit

sich selbst“; er erörtert das Verhältnis des

Schönen zum Wahren und Guten; Schönheit ist

„prächtige Gestalt gewordene Wahrheit“, Häss-

lichkeit „sichtbar gewordene Schlechtigkeit“;

ferner die „Bcsonderungcn des Schönen“: das

Erhabene, Tragische, Lächerliche, Witz, Humor.
In alle dem (S. 1— 163) strebt das Werk

laut Vorwort nach „Selbständigkeit und weiter-

bildender Kraft der eigenen Forschung“, „Frische,

Lebendigkeit und Anschaulichkeit der Darstel-

lung“, vereinigt „mit Grundlicheit und Gediegen-

heit der Gedanken“.

Es ist nur schade, dass diese „Philosophie

des Schönen“ das Wichtigste und Schwierigste,

d. i. die Ableitung und scharfe Bestimmung der

Grundbegriffe voraussetzt und wieder in die, wie

man wähnen sollte, abgethane metaphysische

Deutung des Schönen zurückfällt. Dadurch wirkt

das frisch und fröhlich geschriebene Buch —
unmodern. Es ist heutigen 'Inges überwunden

oder sollte cs sein, statt der Psychologie die

metaphysische Deduktion als Grundlage der

Acsthctik zu wählen, das Aesthetische und «las

Schöne zu identifizircn, so dass es als Gattungs-

begriff das Erhabene, Tragische, Komische usw.

umschüesst und zugleich als Artbegriff das wobl-

thuend Harmonische bezeichnet; es sollte über-

wunden sein, der Form neben dem Gehalt eine

selbständige Bedeutung beizumessen und das
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Schöne als etwas Objektives anzusehen u. tlgl.

mehr.

Die Acstbctik ist die Wissenschaft der Ge-
fühlswirkungen, insoweit diese der künstlerischen

Phantasie, d. h. jener Geistiges verkörpern-

den, Körperliches durchgeistigenden (metaphori-

schen) Kraft unserer Seele entstammen. Im
künstlerischen Schaffen und Gcnicssen ist die

Hauptsache das Geistige, das sich in der Form
birgt oder das die Einbildungskraft in sie bin-

einlegt.

Der Vf. scheidet weder die Begriffe — das

Schöne ist ihm alles Mögliche, wie das Bedeu-
tende, Interessante, Charakteristische, Typische,

Stimmungsvolle — noch die so wichtigen An-
schauungsformen der (Fechnerschen) Assoziation

und des (Vischcrschen) Symbols; die neueren

ästhetischen Werke sind ihm fast ganz unbekannt
geblieben; die Bedeutung der „Einfühlung“, der
metaphorischen Beseelung bleibt ihm gänzlich

verborgen, weil er den subjektiven Faktor im

Schönen verkennt. Nicht minder aber auch die

Bedeutung des Individuellen in der Kunst; dies

wird als Absonderliches dem Hässlichen zuge-
wiesen und so aus dem Bereiche des „Schönen“
entfernt; nur mit Mühe rettet er das Wunder-
bare, das Märchen für sein „System“. Statt

klarer Definitionen bietet er bilderreiche Gleich-
nisse, eine Unzahl — oft seitenlange — Zitate;

sein Liebling, Jean Paul, den Müller in einem
früheren Werke als Erzieher der Gegenwart
empfahl, verleitet ihn selbst zu sehr kühnen
Metapherbildungen wie z. B. „der Maler muss
den rechten Silberblick des Charakters treffen“

(S. 32), „der Tempel ist kry9tallisirte Religion“

(33) u. ä. m.

Das Schöne in der Natur, die er die Fund-
grube und Hebamme des Genies zugleich nennt,
wird ganz skizzenhaft (S. 182—89) behandelt;
voraufgeht eine sog. „Geschichte des Natur-
gcfühls“. Da sieht es freilich bös aus. Wenn
der Vf. jemals meine Bücher in Händen gehabt
hat, so sind die liitcerptc sehr flüchtig und un-
genau gewesen; gegen das Wort, das er mir
in den Mund legt, muss ich entschieden mich
verwahren; es besagt ungefähr das Gcgentheil
von dem, was ich erwiesen habe; Erde, Meer,
Schiff, Halle werden S. I7S unter dem Begriff
Natur zusainmengeworfen; das bischen Griechisch
ist reich an Druckfehlern; was von Aeschylus
gilt, wird dem Homer zugewiesen und umge-
kehrt; ein „lebhaftes Naturgefühl“, „sentimentale
Nnturauffnssung im modernen Sinne“, „reine
Eandschaftsbilder“ werden dem Alterthum und
Mittelalter abgesproeben; schon S. 121 hiess es,
die Naturschilderung habe bei den Alten völlig
im Banne der Religion gelegen, so auch hier:
„Die Natur ist den Alten entweder nur Staffage
lür den Menschen oder Wohnort und Orakel
höherer Geister“ u. ä. m. ü;is sind alles wissen-

schaftlich überwundene Dinge. — Was der

Mensch an Geist und Gemüth in die Natur hin-

cinlcgt, das wiederholt sie, das strahlt sie ihm

wieder; ähnlich ist es aber auch mit der Kunst,

ähnlich mit dem Leben überhaupt; Natur-, Kunst-

und Lebensanschauung sind Produkte der indivi-

duellen Gemüthsanlage; die Welt ist brüchig für

den innerlich brüchigen Menschen, harmonisch für

den harmonischen usw. So ist auch der Humor in

seiner Wurzel Gemüthsstimmung, Weltanschauung,

aber kein ästhetischer Begriff. Was über ihn, über

Kunst und Künstler (Genie und Talent) und die

einzelnen Künste der Vf. bietet, ist z. Th. ganz

anmuthig, wenn auch ohne hervorstechende Eigen-

art neuer bedeutender Gedanken, wozu der Vf.

freilich die Umstürzung der „elenden Phrase des

unbewussten künstlerischen Schaffens“ (252) oder

die Auffassung des Dramas als „einer Vereinigung

von mindestens drei selbständigen Künsten: Poesie,

Mimik und Malerei“ u. ä. m. rechnen dürfte. —
Im Einzelnen wäre vieles anzumerken.

An Versehen nenne ich: S. 20 Z. 10 v. u.

muss cs Eichendorff statt Tieck heissen, S. 43

Z. 19 v. u. „Camoens' Lusiaden“ statt „Cervan-

tes' Lusiade“, S. 87 Mitte „die Künstler“ statt

„an die Künstler“, S. 129 u. „Noyaden als Carrier“

statt „Nojaden als Carriere“, S. 268 u. Pendant

statt Pedant u. ä. m. Unnütz viele Fremdwörter

begegnen in dem Buche. Lessing ist für den

Vf. ein „kalter Bücherniensch“ (S. 163), aut

David Friedr. Strauss ist er besonders schlecht

zu sprechen.

Neuwied. Alfred Biese.

Ecclesiasticus oft de wijse sproken Jesu des

soons Syrach: Nu eerstmael den rdeelt ende ghcstelt

in liedekens, op bequamc en ghemeyne voisen naer

xvlwijsen der musijck-nolcn daer by ghcuoecht, deur

Jan Fruytiers [1565]. Op nieuw uitgegeven cn

van ccnc inleiding en een registcr voorzien doof

D. F. Scheu rleer. Amsterdam, Fr. Müller & Cie.

1898. LXVII u. 238 S. 8°. M. 10.

Mit der Neuausgabe des Ecclesiasticus, sei-

nem zweiten Werk innerhalb des verflossenen

Jahres, wendet sich Scheurleer wiederum seinem

Spezialgebiet zu, den bewegten ersten Zeiten

der niederländischen reformirten Kirche. Die

Psalmen, holländisch umgedichtet und nach Volks-

weisen aller Orten und bei allen Gelegenheiten

gesungen, spielten damals eine besonders wich-

tige Rolle. Der Ecclesiasticus von Jan Fruytiers

ist ganz ähnlicher Art, eine Umdichtung des Buches

Jesus Sirach und den bekannten Weisen der

Souterliedekens und der Psalmen von W-tcnhove

und Marot angepasst. Eine 9ehr wcrthvollc Ein-

leitung verbreitet sich über die geschichtliche

Bedeutung von Fruytiers und bespricht sein Ver-

hältnis:? zu den Melodien, ein Registcr weist die

Herkunft derselben im Einzelnen nach. Daraul

folgt ein mit staun ensvverther typographischer
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Genauigkeit hergestellter Neudruck des Ecclesiasti-

cus selbst. Durch die Erschliessung dieser Ge-
schichtsquclle hat sich Sch. von Neuem ein Ver-

dienst um die Musikwissenschaft erworben.

Berlin. Max Seiffert.

Notizen und Mittheilungen.

Reinhold Günther, Frauenschönheit im Spiegel
der Jahrhunderte. Studien und Schilderungen.

Zürich, Th. Schroter. [1897]. 189 S. kl. 8 °. M. 1,50.

Nach dem Titel des Buches hat man ein Recht, an
zunehmen, dass der Vf. selbst „studirt und geschildert*

habe, wie die Völker, Dichter, Denker und Künstler der
verschiedenen Jahrhunderte sich das Ideal weiblicher

Schönheit vorstellten. Diese Annahme wird aber nur
durch einen sehr geringen Thcil des Buches bestätigt.

Fine selbständige Leistung liegt nicht vor; die ganze
Arbeit ist vielfach nur eine Kompilation aus den ein-

schlägigen Untersuchungen der Kunst- und Kulturhisto-

riker unseres Jahrhunderts. Neues wird uns daher nicht

erzählt. Aus zweiter Hand Ucbcmommenes wird im
engsten Anschluss an den ursprünglichen Wortlaut wie-

der abgedruckt. Ganze Seiten sind aus den Unter-

suchungen über das Thema von Winckelmann , Burck-

hardt, Fcucrbach, Klemm, Lübke, Scherr entlehnt. Wie
unselbständig der Vf. ist, wie wenig Vertrauen er zu
seiner Schilderungsgabe haben muss, geht daraus her

vor, dass er es nicht einmal unternimmt, eigene Be-

schreibungen allgemein bekannter Kunstdenkmäler zu
geben; auch hier liefert er Auszüge aus den Arbeiten

der oben genannten Autoren. Ein solches Verfahren

erforderte zum Gegengewicht eine grosse Kunst der Dar-

stellung, die aber dem Vf. nicht zu Gebote steht. Was
er aus seinem Eigenen giebt. ist höchst langweilig und
trocken. Er nennt übrigens stets loyal seine Gewährs-
männer; nur Weinholds .Deutsche Frauen* sind, wie
schon so oft, stillschweigend ausgeschrieben worden.
Eine sachliche Kritik des Buches ist nicht am Platze.

Sie träfe nicht G., sondern seine Gewährsmänner.
Posen. Georg Minde-PoueL

Ausgewählte Selbstbiographien aus dem 15 .

—

18 . Jahr-
hundert. Hgb. von Christian Mever. Leipzig, J.

J. Weber, 1897. XII u. 248 S. 8 ° mit 4 Portrittaf.

M. 5.

Aus den Biographien des Burkhart Zink, der Familie

Dürer, der Platter, des Sastrow, Geizkoller, des Elias

Holl und eines evangelischen Geistlichen giebt der Hgb.
Bruchstücke, die geeignet sind, in weiteren Kreisen Inter

esse zu erwecken für das Studium der Zeit und zunächst
für die Beschäftigung mit den vollständigen Biographien.

Wissenschaftlichen Zwecken soll das Buch nicht dienen.

Für die Vorarbeiten zum Schwäbischen Wörter-
buch, die von Adalbert v. Keller begonnen worden
sind und seit 1883 von Prof. J. Fischer in Tübingen
geleitet werden, hat die Württemberg. Regierg beim Lund-
tag im Nachtragsetat e. Unterstützung von je 2tXX) M.
Tür die J. 1899-1901 beantragt.

In d. Bibliothek d. Maharajus in Nepal hat
Prof. C. Bendall eigenthüml. geformte Palmblättcr ge-

funden, die mit einer besond. Schrift bedeckt sind, die
bisher nicht in Indien selbst gefunden worden ist, aber
der Schrift centrulusiat. Mss. aus d. 5. Jh. v. Chr. völlig

gleicht. Kerner hat B. 2 alle Originalkopien v. Vtdha*
palis Gedichten entdeckt.

Die Benutzg, selbst d. Besichtigg d. in Toledo auf-

gefundenen Handschrift von Tacitus’ Agrioola
verweigert, wie Classical Review mitthcilt, der Bischof
von Toledo, in dessen Obhut der Codex ist.

Die vor Kurzem verstorbene Gattin des f Historikers

Prof. Adolf Schmidt hat d. Universituts wittwen-
kasse zu Jena 30000 M. hintcrlasscn.

Gelehrte Gesellschaften und Vereine.

SItzgsber. d. Kgl. Preuss. Akad. d. Wiss. zu Berlin. ")

1. Juni. Sitzg d. phil.-hist Kl. Vors. Sekr. : Hr. Diels.

*) Hr. Brunner las über die Vergabungsfreiheit
im westgoth., burgund. u. salfränk. Rechte. Im
westgoth. Rechte sei das Wartrecht der Descendenten
nicht erst durch Chindasvind geschaffen, sondern nur
wieder hergestellt worden, nachdem Eurich die unbe-

schränkte Verfügungsfreiheit eingeführt hatte und diese

bereits von Leovigild der Frau über Gaben des Mannes
extra dotem beschrankt worden war. Auch nach bur-

gund. und snlfrank. Rechte habe der Vater nur über

einen Frcitheil durch Vergabungen verfügen können.

Historische Kommission für Hessen und Waldeck.

2. Jahresbericht.

Der Ausschuss für Feststellung von Bestimmungen
über die Herausgabe handschriftlicher Texte, welche für

alle Veröffentlichungen der Kommission maassgebend
sein sollen, hat seine Arbeit beendet und durch den
Druck vervielfältigt. Sie ist sämmtlichen Mitarbeitern

übersandt worden und steht Interessenten gern zur

Verfügung.

Vom Fuldaer Urkdb. kann Hr. Tangl das Manu-
skript für den I. ßd. namentlich infolge längerer und
zeitraubender Reisen nach Italien, der Schweiz und Paris

jetzt noch nicht druckfertig vorlegen. Doch hat er eine

der wesentlichsten Vorarbeiten, „Die Fuldaer Privilegien-

frage“, soeben in den „Mittlgn d. Instituts für österr.

Geschichtsforscbg“, Bd 21» S. 193—253, veröffentlicht,

u. hofft, mit dem Drucke des L Bandes im Laufe des

Herbstes beginnen zu können. — Für die Ausgabe der

Landtagsakten hat Hr. Glagau eine längere Reise nach

Weimar, Dresden und Wien unternommen und den

Marburger Aktenbestand wesentlich ergänzt. Ausserdem
sandte das Schweriner Staatsarchiv eine werthvolle

Sammlung Hassiaca nach Marburg, insbes. bedeutsame

eigenhändige Briefe der Landgrafln Anna an ihre Brüder.

Hr. Glagau begann die Bearbeitung des Materials für

die Zeit der Minderjährigkeit Philipps des Grossmüthigen

(1509—1518), doch muss der Edition der Verhandlungen

eine Darstellung des Kampfes der Regentin Anna mit

den Ständen vorausgeschickt werden. Diese wird im

Laufe des Sommers im Elwcrtschcn Verlage erscheinen

unter dem Titel: „Anna von Hessen. Eine deutsche

Fürstin als Vorkämpferin landesherrlicher Macht“. Die

Drucklegung des I. Bandes der Landtagsakten wird sich

unmittelbar daran anschlicsscn. — Von den Chroniken
von Hessen und Waldeck hat Hr. Dicmar die Her-

stellung der Texte der beiden Chroniken von Gersten-
berg noch nicht erledigt, hofft aber den Band im Laufe

des neuen Berichtsjahres in den Druck geben zu können.

— Hr. Pistor hat die Bearbeitung der waldcckischcn
Chronik von Konrad Klüppel fast vollendet und

gedenkt in der F.inleitg die waldeck. Historiographie der

früheren und sputcren Zeit zu behandeln. Der Band

wird ausser der Klüppelschen Chronik den Catalogus

abbntum Flcchdorpcnsium und die lateinische Fami-

lienchronik des Jonas Trygophorus (alias Hefen-

träger), beide ungedruckt, bringen. Der Druck des Bandes

wird im Laufe des Jahres begonnen werden. — An der

Sammlung der Landgrafenregesten wurde eifrig ge-

arbeitet. Namentlich die älteren hessischen Rechnungen

•) Sondentbdrflckc auch 4er in den Sitzungsberichten er-

chicncnvn Miltheiiungcn sind vom I. Jan. 1899 ab zuin Preise von

,50 und 1 M- (mehr als 2 Bogen stark 2 M.) durch die Verlags-

uchhandiung von G. Reimer zu beziehen.

•) Erscheint nicht in den akademischen Schriften.
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sowie die Urkundenabschriften der Kasseler Landes-

bibliothek gewahrten eine reiche Ausbeute, so dass etwa
3000 neue Nachweise gewonnen wurden. — Zu den
Sammlungen für das historische Ortslexikon hat

Hr. Reimer ein Schema für die Behandlung der einzelnen

Orte aufgcslcltt und an einem besonders lehrreichen

Beispiele gezeigt, wie sich die Ausführung gestalten

würde, von deren Drucklegung einstweilen jedoch ab-

zusehen beschlossen. — Das Urkundenbuch der
Wetterauer Reichsstädte konnte ernstlich in Angriff

genommen werden. Seit dem 1. Mai 1899 ist Hr. Foltz

mit der Bcnrbcitg zunächst des Urkdb. der Stadt Fried-

berg betraut worden, nachdem Hr. Höhlbaum die Be-
stände der Archive in Friedberg und Wetzlar, Hr. von
der Ropp den im Grossherz. Staatsarchiv in Darmstadt
deponirten Theil des Friedberger Archivs durchgesehen
hotten. — Vom hessischen Trachtenbuch wird
voraussichtlich die erste Lieferung im neuen Geschäfts-
jahr erscheinen und neben Abbildungstafeln eine Ein-
leitung enthalten, welche einige noch nicht gehörig er-

örterte Fragen einer Beantwortung nahe zu bringen sucht.
Den Hauptinhalt soll eine genaue Beschreibung der
einzelnen gegenwärtig noch erhaltenen Trachten bilden,

bei der auch der Ursprung der einzelnen Trachtstücke
soweit möglich erörtert werden soll.

In d. Sitzg der Geograph. Gesellsch. zu München
am 31. Mai hielt Hr. Rudolf v. Slatin Pascha e.

Vortrag üb. d. sudancs. Feldzug u. d. Schlacht bei Om-
durman.

Die Association litUrairc et artistique internationale
wird ihren 21. Kongress vom 23.— 30. Septbr. d. J. in
Heidelberg abhalten.

Personalchronik.
Ernennungen, Auszeichnungen usw.

I. An Universitäten usw. Der Privatdoz. f.

Aegyptol. a. d. Univ. Strassburg Dr. Wilhelm Spie-
gel berg ist zum ao. Prof, ernannt worden. — Der o.
Prof. f. ital. Sprache u. Litt. u. roman. Philol. an d.
Univ. Innsbruck, Hofrath Dr. K. Dcmattio, ist in d.
Ruhestand getreten. - Dr. phil. Karl Brunner in
Karlsruhe ist zum Assessor am grossherzogl. General-
landesarchiv ernannt worden.

II. An Gymnasien usw. Oberl. Stendell an d.
Friedr.-Wilh.-Sch. zu Eschwcge und Obcrl. Dr. Ruch-
hoft a. d. Rcalsch. zu Kottbus sind zu Directoren die-
ser Anstalten ernannt, der Dir. d. Gymn. in Wohlau Dr.
Alten bürg an d. cvgl. Gymn. in Glogau versetzt
worden.

An andere Anstalten sind versetzt worden die Pro-
fessoren: Dr. Eickhoff vom Gymn. in Schleswig an
d. Gymn. in Hamm. Dr. Goccker vom Gymn. in Hndcrs-
Jebcn an d. Gymn. in Klausthal, Heitkam p vom Ul
richs-Gymn. in Norden an d. Klosterachulc in Ilfeld, Dr
Herstkowski vom Gymn. in Kiel a. d. Gymn. in
Frankfurt a. O., Jabusch vom Gymn. in Klausthal an
d. Ulrichs -Gymn. in Norden, v. Kamptz vom Gymn.
in Rinteln an d. das Kais. WUh.-Gvmn. in Aachen, Dr.
Kuhle wein von d. Klostersch. in Itfeld an d. Gymn.m Kiel, Mut hrcich vom Realgymn. in Landshut i. Schl,
an d. Fncdnchs-Gymn. in Breslau, Dr. Vom berg vom
Gymn. in Hadamar a. d. Gymn. in Hanau.

Berichtigung. In Nr. 20 auf Sp. 801
Oberlehrer Dr. Baldamus am Kgl. Gymn.

ist zu lesen

in Leipzig.

Todesfälle:
Der Historiker Reichsarchivar Karl Silfvcrstolneam 3. Juni, 59 J. alt, in Stockholm

; der fr. Direktor d.
osterr Gewerbemuseums Bruno Bücher, am 9 . Juni
im 73. J., in Wien.

'

Neu erschienene Werke,
vom 7. bis 14. Juni in der Redaktion eingtMcfcrL

Bcckh, H., D. Beweislast nach d. BGB. Münch.,
Beck. M. 6.

Beo wulf, hgb. v. A. Holder. 2. Aull. [German.
Bücherschatz. 12 a.] Freiburg i. B. , Mohr (Siebeck).

M. 2,50.

Berger, Ph. , Memoire sur la grandc inscription dc-

dicatoirc ct sur plusicurs aulrcs inscriptions nco-puni-

ques du tcmplc d'Hathor-Miskar ä Maktar. [S.-A. aus

d. Memoires de l'Acad. des Inscript, et Beiles • Lettres.

36, 2.] Paris, Klincksieck. Fr. 4.

Blök, P. J.. Gcschicdcnis van het Nederiandsche

Volk. IV. Groningen, Wolters. Geb. M. 10,65.

Busse, L., Leib u. Seele. [S.-A. aus Ztschr. f.

Philos. u. philos. KriL 114.]

Caspcr, Frz., Heinrich II. von Trier, vornehmL in

s. Beziehgn zu Rom u. z. Territorium (1260— 86).

Inaug.-Dissert. Marburg, Univ.-Buchdruck.

Ciceronis, M. Tutli, Laclius de amicitin crkl. v. C.

Meissner. Lpz., Teubner. M. 0,75.

Derselbe, Cato muior de sencctute, crkl. v. C.

Meissner. Ebda. M. 0,60.

Commentationes philologae lenenses. VI, 2.

Ebda. M. 6.

Cosack, K., Lehrb. d, dtsch. bürgcrl. Rechts. II, 1:

Sachenrecht. Jena, Gustav Fischer. M. 6.

Die hl, E., De M finali epigraphica. [S.-A. aus d.

Jahrbb. f. Philol. Suppl.-Bd. 25. J
Lpz., Teubner.

M. 12.

Dieulafov, M., La Bataille de Muret. [S.-A. aus d.

Memoires de l’Acad. des Inscript, et Beiles Lettres. 36, 2.)

Paris, Klincksieck. Fr. 2.

Dionysii Halicarnnsei opuscula edidd. II. Uscner ct

L. Radermacher. VoL 1. Lpz., Teubner. M* 6.

Doller, J., Rhythmus, Metrik u. Strophik in d. bibL-

hebr. Poesie. Paderborn, Schüningh- M. 2,4ü.

Dubut de Laforest, D. Stellvertreter. Krzahlg-

Dtsch. v. I« Wechsler. [Collect. Brillant. 8.] Lpz.,

Ticfcnbach. M. I.

Euripidis fphigenia Aulidensis cd. N. Wecklein.

Lpz,, Teubner. M. 2,8U.

Gcrmanici Caesaris Aratca it. cd. A. Brcvsig. Ebda.

M. 2.

Gregorii I Papae Registrum Epistolarum. T. II cd.

L. M. Hartmann. [Monum. Germ. hist. Epistülarum

T. II.] B’rl., Weidmann. M. 8.

Hampe, K. r
Kais. Friedr. il. [S.-A. aus d. Hist

Ztschr. 83.) Münch., Oldenbourg. M. 0,50.

Hcmpl, G., Languagc Rjvalry and Speech Differen-

tiation in the Cuse of Race-Mixture. [S.-A. aus Trans-

act. of the American Philotog. Associat.] Boston, Ginn

& Comp.

-

Hcracus, W., D. Sprache d. Petronius u. d. Glossen.

[Progr. d. Gymn. u. d. Rcalsch. zu Offenbach a. M.]

Lpz., Druck v. Teubner. M. 2.

Herons v. Alexandria Druckwerke u. Automaten

theater griech. u. dtsch hgb. v. WUh. Schmidt. Lpz.,

Teubner. M. 9 u. 3.

Kommentar z. BGB. v. 18. Aug. 96 nebst d. Ein-

führgsges. beorb. v. E. Holder, Fr. Schollmeyer, O.

Fischer, E. Heymann, A. Schmidt, II. Habicht, A. Schultze.

1. Lief. Münch., Beck. M. 5.

Krali k, R., Sokrates. Wien, Konegen. M. 9.

Kück. Ed., Schriftstcllemde Adlige d. Reformationszf

I. Sickingen u. Landschad. [Jahrcsber. d. Gymn. u.

Realgymn. z. Rostock. Ost. 1899.] Rostock, Druck v.

Adlers Erben.

Kunze, J., Glauben srcgel. Heil. Schrift u. Taufbc-

kenntn. Lpz., Dörfling & Franke. M. 15.

Livi, T., ab urbc condita libri. Kd. G. Weissen-

born. cd. alt. cur. M. Müller. II. I. Lpz., Teubner.

M. 0,60.

Lloyd, R. J., Northern English. Phonctic. Grammar.
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Tests. [Victors Skizzen lebend. Sprach. 1.] Ebda.

Geb. M. 3.

Lucrcti Cari, T., de rerum natura 1. VI. Ed. A.

Brieger. Ed. emendatior. Ebda. M. 2,10.

Lyeurgi oratio in Lcocratcm. Ed. Kr. Blass. Ed.

mai. Ebda. M. 0,90.

Masaryk, Th. G., D. philosoph. u. soziolog. Grd*

lagen d. Marxismus. Wien, Konegen. M. 12.

Maurenbrecher, B., Hiatus u. Verschlcifg im alten

Latein. [Forschgn z. lat. Sprachgesch. u. Metrik. I.]

Lpz., Teubner. M. 7.

Musici scriptores graeci. Kec. C. Janus. Suppl.

Ebda. M. 1,20.

Otto, Gu., Nomina propria latina oriunda a partici-

piis perfccti. [S.-A. aus d. .Jahrbb. f. Philol. Suppl.-

Bd. 24.] Ebda. M. 5,60.

IlavTaC^c, M., llXatümxä. ITpoc tac n*pl cumüv xp*-

eil? ’AkeXtoo P'.TTEpou. Athen , Druck v. Geb. Pcrre.

Pctcrsen, E., Trajans dukische Kriege. Lpz., Teub-

ner. M. 1,80.

Pia tos Vcrthcidiggsredc d. Sokrates, eingel., übs. u.

crl. v. H. St. Sedlmayer. Wien, Konegen.
Procli Diadochi in Platon is rempublicarn Commen-

tarii. Ed. G. Kroll. 1. Lpz., Teubner. M. 5.

Ratzel, Fr., Anthropogcographic. I. 2. Aufl. Stttg.,

Engelhom. M. 14.

Rundschau, Theol., hgb. v. W. Boussct. II, 4.

Freiburg, Mohr (Sicbeck). Jahrg. M. 6.

Schmidt, VV., Heron von Alexandria. [S.-A. aus d.

Neuen Jahrbb. f. d. klass. Altcrth.
,

Gcsch. u. dtschc

Litt.] Lpz., Teubner. M. 0,80.

Schwab, J., Nomina propria lnLina oriunda a parti-

cipiis praes. act., fut. pass., fut. act. quae quando quo-

modo ficta sint. [S.-A. aus d. Jahrbb. f. Philol. Suppl.

-

Bl. 24.] Ebda. M. 3,20.

Stadtbücher, D. Zürcher, d. 14. u. 15. Jh.s, hgb.

v. II. Zeller-Werdmütlcr. Lpz., Ilirzel. M. 12.

Stave, L., Der Schreiber. E. Gcsch. aus Mccklcnb.

[Collect. Brillant 1,] Lpz., Tiefenbach. M. 1.

Stoy, H., Pädagogik d. Schulreise. Lpz., Engel-

mann.
Thossan, O. E., Wanda. Nov. [Collect. Brillant:

3.] Lpz., Tiefenbach. M. 1.

Tbyrnau, E., Aus d. Buche d. Lebens. 2. Nov.

Lpz., Fr. Fleischer. M. 2,80.

Vietor, W., Dtsches Lesebuch in Lautschrift. I.

Lpz., Teubner. Geb. M. 3.

Weiss, J. B. v., Weltgcsch. I. Lief, 4. u. 5. Aull.

Graz, Styria. M. 0,85.

Wengerow, S. A., Grdzüge d. Cesch. d. neuest

rosa. Litt. Brl., Racde. M. I.

Wenzel, A., D. Todeskampf d. altsprachl. Gymn.*
Unterr. Brl., Carl Duncker. M. I.

Wtb. d. elsäss. Mundarten, bcarb. v. E. Martin u.

H. Lienhart. 5. Lief. Strassb., Trübner. M. 4.

Xcnophontis Expeditio Cyri rcc. G. Gcmoll. Ed.

mai. Lpz., Teubner. M. 1,20.

Zimmerhaeckel, F., C. Julius Caesars Rheinbrücke.

|S.-
(
A. aus d. Ztschr. f. mathemat. u. naturwiss. Unterr.

29. 30.] Ebda. M. 1.

Demnächst erscheinende Werke.

Aus dem Gebiete der

Theologie. Soltau, W., E. Lücke d. synopt.

Forschg. Lpz., Dieterich. Etwa M. 1,50. — Wiegand,
Fr., Erzbischof Odibcrt von Mailand üb. d. Taufe. Ebda.
Etwa M. 1,60.

Philosophie. Frohschain mers. Jak., philosoph.

System im Grdriss, hgb. v. A. Attenspcrgcr. Etwa
14 Bog. Zweibrücken, Lehmann. M. 3,50. — Trocls-
Lund, Himmelsbild u. Weltanschauung im Wandel d.

Zeiten, übs. v. L. Bloch. Etwa 15 Bog. Lpz., Teubner.
Etwa M. 4.

Philologie. Ribbeck, O., Gesamm. Reden u. Vor-

träge. Etwa 20 Bog. Lpz., Teubner. Etwa M. 6.

Geschichte. Wüstenfeld, F,, Gcsch. d. Türken mit

bcs. ßcrücksichtigg d. vermcintl. Anrechts derselben auf

d. Besitz v. Griechenld. Lpz., Dieterich. Etwa M. 1,50.

Geographie. Pfeil, J. Grf., Studien u. ßeobachtgn

aus d. Südsee. Brnschw., Vieweg. M. 11.

Rechts- u. Sfaaiswisscusch. Wi Ugre n , K., D. Staats-

budget. 9 Bog. Paris, Weiter. M. 4. — Bücher, K.,

Arbeit u. Rhythmus. 2. viclf. verm, Aull. Etwa 20 Bog.

Lpz., Teubner. Etwa M. 5. — Stephan, R., u. P.

Schmid. D. Schutz d. gewerbl. Urheberrechts d. ln- u.

Auslandes. Lpz., Hirschfeld. M. 16,50.

Zeitschriftenschau.

Theologie und Religionswissenschaft.

Dlsch-cvgl. Blätt. 24, 6. K. Geiger, Ueb. Zolas

Lourdes. — A. Parisius, Matthias von Jagow, Bischof

zu Brandcnbg. — P. Hahn. Aus d. Tagebuch e. Orient-

reise: Himmelfahrt in Kairo. — W. Bey schlag, D.

Charfreitagsvcrhdlg im preussischen Herrenhause.

Neue kirchl. Ztschr. X, 6. K. Burger, D. von

Buchrucker. II. — J. Haussleitcr, Weitere Mitthcilgn

zur letzten Unterredg Luthers u. Melanchth. üb. d.

Abendmahlsstreit (1546). — Bi eh ler, Augustins Kampf

wider d. Neuplatonism. mit Beziehg auf d. gegen wärt.

Spiritist. -theosoph. Bewcgg. — G. Stosch, D. Arbeit

u. d. Dienst d. Frauen in d. Mission.

Revue chrelienne. Juin. E. Menegoz, Le salut

d’apres l’enseignemcnt de Jesus Christ. — M. Thury,
La preuve cosmologique de l’cxistence de Dieu. — Fanny
Andre, Le roi des collecteurs. — J. Dieny, La Con-

vention franco- nnglnise du 21 mars et les nouvellcs

acquisitions de la France en Afrique.

Philologie und Lltteraturgeschlchte.

Bysantin. Ztschr . VIII, 2. 3. J. Stiglmayr, D.

„Strcitschr. d. Prokupios von Gaza* geg d. Ncuplatonikcr

Proklos. — G. Krüger, Wer war Pseudo -Dionysios?

— W. Fischer, Zu d. Typikon d. hl. Sabbas. —
C. E. Gleye, Ueb. monophysitische Spuren- im Malalas-

werke. — K. Pracchtcr, D. vulgärgriech. Chroniken

u. d. ruman. Trojasage. — E. Gcrland, Bericht üb.

Carl Hopfs litterur. Nachlass u. d. darin vorhand. fränk.-

griech. Regestensammlg. — S. Vailhe, Dcux cvechcs

de Palestinc. — *A. nattaÄoJtouXoc - Ktpajieoc»

Ilatpcapyuol xatdiXofoi (1453— 1636). — ü. Ts. Hanct-

YBUip-ftöc. 'H SV OseaaXavixfl porij tö»v BXataiuiv xai sä

fi8^xia — J- Pargoire, Rufiniancs. — J.

Th i baut, Les Traites de Musique Byzantine. — O.

Crusius, Nixe*—vtxd täv c.W|Xdrqv, — Th. Prcger,

Inschriften aus Konstantinopcl. — J. Wilpert, D.

Parallclism. in d. Entwicklg d. toga u. d. pallium.

Die neueren Sprachen. ", 2. W. Münch, Zur

Charakteristik d. engl. Sprache. — Ph. Aronstein,

Samuel Pepys u. s. Zeit. I. — L. Imendörffer, Edin-

burgh Summer School of modern Languages and Confe-

rence on modern Language teaching 1898.

Ztschr. f. ätsche Philol. 31. 3- K. E. Johans-

son, Ueb. aist eldr, ags. (tled .Feuer usw. — I h.

Sottlieb, Zimmcmsche Hss. in Wien. R^ M. Meyer,

[). Begriff d. Wunders in d. Edda. — E. Kettner, l).

Verhältn. d. Alphartliedes zu d. Gedichten v. Wolfdict-

r jch __ k. Drescher. Arigos „Blumen d. Tugend .
—

Th. Jacob, Ueb. d. Genus d. Participium praetenti. —
L. Geiger, Juatinus Kerners Bricfwechs. mit Varnhugen

von Ense. — G. Ehrismann, Goth. htrt. — H.
r.n.ItlM r.lnV’lfftn

Revue des langnes romanes. Janvier-Fevncr. E.

Stengel. Le Chansonnier de Bernart Amoros (suite)*

F. Castets, I dodici canti. Epopee romanesque du
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XV8 siede (suite). — J. Ulrich, La traduction du Nouv.
Test en haut engndinois par Bifrun (suite).

Revue d'Hist- Uttcraire de la France VI» 2. Ch. -

M. des Oranges, La Comcdie et les Moeurs sous le

Consulat ct l’Empirc. — C. Lutrcillc, Molicro ü Vienne.
— P. Bonnefon. Diderot prisonnicr ä Vincennes. —
E. Picot, Chants historiques fran$. du 168 siede (suitei.

— R. Radouant, Rccherches bibliogrnphiques sur G.
du Vair et Correspondance inedite (suilc). - H. Omont,
Dcux lcttrcs inedites de Paul-Louis Courricr ct de La-
mennais, 1806. — L. Grou, I-a famillc d'Anthoine He-
roct. — L. Arnouid, Lc vcritable texte d’une elegie

d’Andre Chcnicr. — A. Delboulle, Notes lexicolo-

giques.

Geschichte.

Jahrb. d. Gesellsch. /. d. Gesch. d. Protcslanlism.
in Oeslerr. 20, 1. 2. J. Loser th, D. Flacianism.
in Steiermark u. d. Rcligionsgesprächc v. Schladming
u. Graz. — A. Kapper, Andreas Sötzingcr u. s.

Schriften. Zur Gesch. d. Gegenrcfonnat. in Steiermark.— Jos. Schmid. Des Cardinais u. Erzbischofs v.

Salzburg Mathäus Lang Verhalten zur Rcformat. (Forts.).— Scheuffler. D. Zug d. Österreich. Geistlichen nach
u. aus Sachsen (Forts.). — V. Bibi, D. Bricfwcchs.
zw. Flacius u. Xidbruck (Schl.).

Archivio slorico per le province napolelane. 24, 1

.

F. Ccrasoli, Gregurio XI e Giovanna I regina di
Napoli (cont). — M. Schipa, II regno di Napoli de-
acriUo nel 1773 da P. M. Doria (cont.). — G. Romano,
Niccolö Spinclli da Giovina2zo. diplomatico del sec.
XIV (cont.). — G. Ceci, I feudaton napolctani nlla

fine del sec. XVI.

Geographie, Länder- und Völkerkunde.
Geograph. Ztschr. V, 5. G. Boehm, Rciseskizzen

aus I ranskaspien. — K. Natterer, Chemisch -geolog.
Tiefsecforschg (Sch!.). — E. v. Drygalski, D. Grön-
land-Expedition d. Gesellsch. f. Erdkunde in Berlin. —
W. Kükenthal, Kobelts Sind, zur Zoogeographie.
II. Ud.

Globus. LXXV, 22. K. Th. Prcuss, D. Znuber-
bilderschriftcn d. Ncgrito in Mataka. — Oberhummcrs
u. Zimmerers Reise durch Syrien u. Kleinnsien. — C.
Steffens, D. Indianerpuppensammlg von Frau A. L.
Dickermann. — D. schvved. -russ. Gradmcssgs Expedit,
nach Spitzbergen. — L. Wils er, Zur Anthropologie d.
Badener.

Annales de Geographie. 15 Mai. Ch. Flahault,
La geographic des plantcs avec la Physiologie pour base.

E. Berta ux. Etüde d’un type d'habitation primitive.
Trulli. caselle et specchie des Pouilles. - G.-B.-M. Fla-
mund, La traversee de l’Erg Occidental. Grandes dunes
du Sahara oranais. — J. Brunhcs, Les grands travaux
en cours d'cxecution dans la vallee du Nil. — M.
Zimmermann, Resultats des missions Hlondiaux ct
Eysseric dans le Nord-Ouest de la Cöte d'lvoirc.

Revue de Geographic. Mai. P. Gaffarel, Un coin
de Provence. — de Baye, Au sud de In chaine du
Caucase (An). — P. Ibos, Les droits de la France au
Siam (suite). — Mme de Harrasowsky, Albornn.
* N. Iricochc, Feuülcls du Journal d'un fiuncur
cn Amcrique (suite). — G. Rcgelspcrger, Le Mouve-
ment geographique.

Staats- und Rechtswissenschaft.

Arch. /. bürgert. Reckt. 15, 2. Wcyl. Welche
Stellung ist in d. zu erwartend. Y’ersichergsgcsetze den Vcr-
sidicrgsgcsellschftn auf Gegenseitigk. zu gewähren? —
Gotte. Einiges üb. d. Namensrecht d. BGB. — Ernst
Fleck. D. Bote (nuntius). E. Studie am BGB. —
P. Oertmann, Civitist. Rundschau.

Jahrbb. f. Nationalökonomie u. Statist. III. F. 17,
4- K. Dichl, |). Grundrentcntlicoric im Ökonom!

System v. Knri Marx. — St. Grabski, Zur Erkcnnt-

nissletirc d. volkswirthsehuftl. Phänomene. — L. Fuld,
D. Stetig d. Handlgsgchülfcn nach dem neuen Handels-

gesetzb. — J. Silbermann. D. Arbeitsnachweis im

Handelsgewerbe. — Wygodzinski, D. Th&tigk. d.

Eisenbahnelcvatoren u. d. dafür errichteten Handels-

agenturen in Russld. — D. Berölkcrgsbewcgg in d.

letzt Deccnnien.

‘Journal des Economisles. Mai. G. de Molinari,
Ln Conference de la Haye. — E. Martineau, La

Reformc de rEnseignement dans nos ccoles de droit ct

la tradition du droit romain. — H. Bouct. Lc fetnt-

nismc au point de vue ceonomiquo. — Rouxcl, Revue

des principales publicat. econom. en languc fran$. —
E. Ratoin, La inine aux mineurs. — G, Francois,
Les banques demission suisscs. — A. de Malarce,
Le congres des societes savantes de Paris ct des De-

partements tenu en 1899 ü Toulouse.

Archivio giuridico. N. S. III, 2. G. Salvioli,

Sulla distribuzionc dclla proprictü fondioria in ftalia al

tempo dcir Impcro Romano. I. — P. Fcdozzi, Saggio

sull' Intervento (fine). — E. Besta, Intomo ad alcuni

frammenti di un antico statuto di Cnstclsardo. — L.

Barassi, Sulla rcsponsabilita per inadempimento dcllc

obbligazioni (cont).

Allgemeines.

Beil. 5. Münch. AUg. Ztg. Nr. 120/21. E. Glaser,

D. Weihrauchland u. Sokotra. — 120. E. Roth, D.

Lundbauzonc d. aussertrop. Länder. — O. Brenner.

E. dtsch. Krankheitsnamen-Buch. — 121. D. Schall d.

Armen (v. Maeterlinck). — F. Dahn, D. Herkunft d.

„Fremdling“. — 122. Kaiser Franz Joseph 1. u. s. Zeit

— R. Pctsch. D. Gcncralvcrsaminlg der Gocthc-Gc-

scllsch. — 123. R. Pctsch, Köln. Sprichwörter u. Kindcr-

reime. — J. Jung. David Schonherr. — 124. Spectalor,

Kirchpolit. Briefe. XLVIII.

AUpreuss. Monatsschr. Jan.-März. G. Hollmann,
Prolegg. zur Genesis der Relig.-Philos. Kants. — C. L
F i s c h c r , D. samländ. Bauerndorf, insonderheit d. Bauern-

haus u. d. Leben darin. — A. Gun del, Noch einmal

d. Wege Adalberts von Prag im Prcusscnlande. — R.

Toeppen. Gründgs-Urkdc d. Dorfes Conradswaldc (Kr.

Stuhm). — M. Toeppen, 2 Verfüggn Axel Oxcnstiems

inbetr. d. Bernsteins aus d. J. 1630/31. — G. Conrad,
E, Verzeichn, v. Urkdn d. Stadt Gerdauon; dcsgl. d.

Stadt Johannisburg.

Anzeiger d. Akad. d. Wiss. in Krakau. April.

Byströn, Orthographie u. Sprache d. poln. Gesetz-

bücher d. 15. Jh.s. — F. Piekosiüski, Ueb. d. Quellen

d. ruthen. Heraldik.

Deutsche Rundschau. 25, 9. R. Fester, E. Jahrh.

bayer. - wittelsbach. Gesch. (1799— 1899). — M. v.

Brandt, D. heut Brilisch-lndicn. — A. Frey, Aus C.

F. Meyers Leben. III. Italien. — M. Lenz, Zur Kritik

d. „Gedanken u. Erinnerungen* d. Fürsten Bismarck. 1.

— E. Zabel, Alexander Puschkin. — Er ich Schmidt,
Eduard von Simson. — C. Krebs, Aus d. Berlin.

Musikleben. — F. Tönnies, Karl Storm. — Deutsch-

land u. Frankr.

Gotting, gel. Ans. 161, 4. A. Jülichcr, Nov.

Testam. graecc rcc. J. M. S. ßaljon. — Grafe, H-

J. Holt/. mann, Lchrb. d. ncutcstnmentl. Theologie.

— P. Wendland, Origenes' Werke, hgb. v. P. Koct-

schau. — P. Corsscn, Evangelium secund. Lucam

cd. F. Blass; F. Blass, Philology of the Gospels. —
Th. Koldc, D. Martin Luthers Werke. Krit Ge-

snmmtnusg. 7. Bd. — M. Ihm, B. Czapla, Gennadius

als Littcrarhistorikcr; G. von Dzialowski, Isidor u.

Ildefons als Litterurhistorikcr.

Reue Heidelb. Jahrbb. VIII , 2. A. Baumstark,
Zur Chronologie d. Bakchylides. — Fr. Ed. Schnee-
gans, D. Abtei Thelcmc in Rabelais’ Gargantua. — K.
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Vosslcr, Gius. Gioach. Belli u. d. rum. Dialcktdichtg- I

— A. Hausrath, Luthers Thesenstreit. — R. Schrö- I

der, German. Rochtssymbolik auf d. Markussäule. —
K. Schumacher, Zur ältest. Besiedelgsgesch. Badens.
— A. Cartellicri, D. Machtstcllg Hcinr. 11. v. Engld.

Preuss. Jahrbb. Juni. E. Daniels, Christine von
Schweden. 1. — A. Brausewetter, W. Beyschlags

Autobiographie. — H. Conrad, Otto Ludwigs drainut.

Kunst. — H. Delbrück, Bismarck -Historiographie. —
M. Lorenz. D. Naturalismus u. s. Ueberwindg. — S.

Schwarz, D. Schul-Ballast.

The Afhenaeutu. May 13. The Life of William

Morris. — A Guide to Donegal and Antrim. — Two
Eras of the Christian Church. — Twclve F.nglish Sol-

diers. — The Biographical Edition of Thackeray. — A
Note on the Word „Annuity*. — The Relief of Lon-

dondorry. — A Short Hist, of the Saracens. — The
Wright CoIIections. — Fiona Maclcod. — Mr. Austin

Dobson's Writings. — May 20. The Centenary of

Hood. — Lord Charles Beresford on China. — Carlyle’s

Leiters to his youngest sistcr. — Records of the Town
Trust of Sheffield. — Hadrian and his Times. — A
Mcmoir of Dean l.iddclt. — Versions of Omar Khayyam.
— A Forgottcn Journalist. — The Identity of Clcmenza.
— ‘The Bottle of Marathon'. — Tne New Edition of

Carlylc. — The Handwriting of Junius. — Mr. Arthur

Gibbs. — May 27. Mr. McCarthy's Rcminisccnces.

— Gregorovius' Rome in the Middle Agcs. *—

The Late Emprcss of Austria. — The Scots Brigade

in the Ncthcrlands. — Nagarjuna and (,’alivahana. —
The Identity of Clcmenza.

Blackwood“.s Magazine. May. A. Macdonald,
Pioneering in Klondike. — The Gurkha Scouts. — The
Origin of Christian Science. — Admiral Sir W. Mends:
Fifty-five Years of Naval Service. — A Forgottcn Puri-

tan Colony. — An Irish Boawell. — The Record of a

Life (The Autobiography and Letters of Mrs. M. O. W.
Oliphant).

The Dublin Review. April. Lord Halifax and Neo-

Anglicanism. — A. Herbert, Edward Thring of Upping-

ham. — H. N. Birt, Some historical notes from the

margin of a manuscript. — J. B. Milburn, The
Church and the Universities. — W. Sylvester, Divi*

ded Hösts at Treaty Communions. — M. Barrett,
Early Scottish Saints. — F. Bacchus. The Succession

of the Early Roman Bishops. II. — W. H. Ke nt, Dr.

Fairbairn on „Catholicism*.

The Quarterly Review. April. Dante and the Art

of Poetry. — India under Lord Eigin. — Mediacval

Warfare. — Peel and Pitt. — Old Oak. — The Wages and
Savings of Working- Men. — The Ideals of Heinrich

Heine. — The Catholic Reaction in France. — George
Borrow and his Works. — The Government of London.
— Velazquez and Rcmbrandt. — Ecclcsiastical Courts.

The Scollish Review. April. O’Connor Morris,
Sir Robert Peel. — S. E. Saville, A Garden of 'Palms.
— The Agony in Frcnch Pohtics and Literature. —
Mr. Ficiding on Buddhism. — T. Pilkington White,
ln Dorsct and Devon Dalcs. — The American Revolu-
tion. — The Origins of Political Economy. — K. Blind,
Odin and the Royal Family of England.

Revue Je Belgique. 15 Avril. E. Gossa rt, Un
liberal chrctien: Emile ßanning. .— C. de Vorine,
L’insensible evolution (suite). — G. Abel, Quelques
considerations ä propos du salariat. — L. Lcclcrc,
La joumec d’un Bourbon. — L. Dechosnc, L’emi-
gration.

La Kouvelle Revue. 15 Mai. B. Prilejaieff,
Alex. Pouchkine. — Fr. Mury. L'Archipel des Samoa.
— E. Mottaz, Lcs Partis cl Ja Dcmocratic en Suisse.— A. de Pouvourville, Le Maltre des Sentenccs. II.

— J. Angot des Rotours, La Croisadc contrc l’Alco-

olisme. — G. Sen ec ha!, Nos Salons de 1899. —
Juliette Adam, Lettres sur la politique exterieure.

Revue des deux tuoudes. 1. Mai. E. Olli vier,

Napoleon tll General en Chef. La Campagne d’Itaiie. —
* *

*, La Franc-Ma^onneric cn France. — Un documcnt
in£d(t sur le consulat, p. p. le comte Rcmacle. —
* ‘ L’armce coloniale. Le rattachement ä la guerrc.

— E. Bertaux, L'art rcligieux au 13* siede. — G.

Valbert, La reine Christine de Suede et sa correspondancc

avec le Cardinal Azzolino. — 15 Mai. d'Hausson-
ville, La duchesse de Bourgogne a la cour. III. La
vie intime. — E. Olli vier, Napoleon III General en

Chef. II. Magenta et Solferino. — P. de Coubcrtin,
L'education cn Holland«. Collcgiens et ctudians. — P.

Jan et, La philosophic de Pierre Leroux. II. L’idcc de

Fhumanite. — R. de La Sizeranne, Les paysans aux

Salons de 1899.

Revue crilique. 33, 21. P. Polanski, D. Labia-

lisation u. Palutalisation im Neuslavischen. — W. M.

Ramsav, Was Christ bom at Bethlehem? — H. Recken-
dorf, D. syntakt. Verhältn. d. Arabisch. II. — W.
Dittenberger . Syllogc inscriplion. graec. 2. Ausg. I.

— G. Giri. Sul primo libro delle elegie di Properzio;

R. Etisei, Deila cittä natale di Sesto Properzio. Atti

dclF Accademia Propcrziana del Subasio in Assisi. —
P. Hermann. Dtsche Mythologie in gemeinvcrständl.

Darstellg. — H. Pirenne. Gesch. Belgiens. Dtsch. v.

Fr. Arnheim. I. — J. N. Moreau, Mes Souvenirs,

p. p. C. Hermelin. L — Lord E. Fitzmaurice,
Lettres de Fabbe Morellet ä lord Shelburne (1772

—

1803). — K. Francke, Glimpses of modern german

culture (s. DLZ. 1899 Nr. 4). — 22. Melange* Henri

Weil. Recucil de Memoires conccrnant l'hist. et la

litlcrat. grccques dcdic ä Henri Weil, a l'occasion de

son 80me anniversairc. — Fragments de FEneidc cn

musique, precedcs d'unc introduct. p. J. Combaricu.
— C. G. Dissesco, Les origines du droit roumain.

trad. p- J. Last. — Publications de la maison Edouard

Privat, de Toulouse, pour Fenseignement de l’espagnol.

— Dictionnairc historique ct biographique de la Revo-

lution et de l'Empirc, redige p. Robinet, A. Robert,

J. Le Chuplain. — 23. O. Ribbeck, Toroptd tifi

^u>ukutx*r|<; luy.Yjoeojc. t^sXXirjvtofVctoa fmo — K. IcutUaw-
aooXoo. II. — A. Smyth, Shakespeares Pcriclcs and

Apollonius of Tyre. — H. Houssaye, 1815. Water-

loo. — 24. Gemini Elementa Astronom iae rcc. C.

Manitius. — Galen i De victu attenuantc über. Ed.

C- Kalbfleisch (s. DLZ. 1899. Nr. 6). — G. Rossi,

L'infanzia di Gesii. poemetto provenzalc del sec. XIV.

— P. Marchot, Le Roman breton en France au moyen

ige. — F. Heuckenkamp, Le Curial par Alain

Chartier. — A. Bcnedek, A maggar ncp. multja cs

jclcne (D. Vcrgangenh. u. d. gegenwärt. Zustand d.

ungar. Volks). I. — Friedrichs d. Gr. Briefwechsel mit

Grumbkow u. Moupertuis hgb, von R. Kos er (s. DLZ.

1899. Nr. 23). - F. Evart, Goethes Vater. — E,

Cachot, La dcuxiemc Campagne dTtalie (1800). — M.

H offmann, Th. M. Dostojcwsky. — P. Hamclle,

Hommes ct choses d'outrc - mer. — E. Boutmy, Le

baccalaurcat et Fenseignement sccondairc.

Anzeigen.

Goethe- und Schiller-Archiv.

Mitthcilungcn wissenschaftlichen oder geschäftlichen

Inhalts, insbesondre auch Anfragen und Gesuche, die

Benutzung des Archivs betreffend, bitte ich „An die

Direktion des Goethe- nnd Schiller-Archivs“, nicht

an mich persönlich zu adressiren.

Professor Ihr. Suphan,
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Soeben erschien in der Hof- und UniYersitätslnichhandlung von t'nlvc in Prag:

Mathesius,

Luthers Leben in Predigten.
Eingeleit et und erläutert von

Prof. Dr. Loesche.

XXIV, 563 S. Nk. 4.
"

Die Vorgeschichte *

von Mecklenburg

von Dr. R. Beltz.

Zugleich Heft I der Mecklenburgischen Ge-
schichte in Einzeldarstellungen.

Mit 285 Illustrat. der Stein-, Eisen- und

Bronzezeit.

•m) M. 6.

Berlin. Wilhelm Süsserott.

Für oder Wider

die Berufung in Strafsachen?

Von Dr. Herrn. Ortloff,
Landgerichts - Rath n. D.

Gr. 8 “. 6 Bog. M. 1,20.

Mönchen. J. Schweitzer Verlag (Arthur Scllier).

Carl Clausen’s Hofbuchhandlung
früher

H. Loescher’s Hofbuchh.
in Turin.

Soeben erschienen:

G. Villa,

La Psicologia contemporanea.

J}ie Dichter ^ ^
der p efreiungskriege

und die Lieder des deutsch-französischen Krieges

von

J. Knipfer.

2. erweiterte Aufl.

Elegant in Leinwd geh. M. 2,50.

Altenburg. Oskar Bonde's Verlag.

Gr. 80 . Fr. 14. Corpus Nuimnorum Hungariae.

Soeben erschien:

Bismarck als Redner.

Kiel.

Eine Studie

von

Chr. Rogge,
Marincstntionspfarrer in KieL

2 Bog. brosch. M. 0,50.

H. Eckardt, Verlagsbuchhandlung.

Von Ladislaus Rethy,
Milgl. d. Ungar. Akad. d. Wissensch.

|

Bd. I. Zeitalter der Könige aus dem Ärpad-

hause.

MT HeftI: 18 Tafeln. "M
Münzen aus 1000— 1307 (387 Abbildungen).

M. 10.

Budapest. Verlagsbureau

d. Ungar. Akademie d. Wiss.

(A. Tiringer).

Das Reichsgesetz
über die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit vom 17. Mai 1898

erläutert von

Emil Dorner,

Karlsruhe.

Clch. Überregierungsruth im Gr. bad. Justizministerium.

ET— Bnnchiit M. 12, gebunden M. 14.

J. Lang’s Verlagsbuchhandlung.

Verantwortlicher Redakteur: Dr. Kichard Böhme, Berlin. Verlag: Wilhelm Hertz (Besscrschc Buchhandlung),
Berlin W. V, Linkstrasse 33/3*1. — Druck von E. Buchbinder in Neu- Kuppln.
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DEUTSCHE LITTERATURZEITDNG
begründet von Professor Dr. Max Roedlger,

herausgegeben

von

Dr. PAUL HINNEBERG.
Vertag von Wilhelm Hertz (Bessersche Buchhandlung),

Berlin W. 9, Linkstr. 33/34.

. . Abonnementspreis
Erscheint jeden Sonnebend

vierteljährlich 7 Mark,
im Umfange von 2

—

3 Bogen.

,.reis <l„.fernen Nummor 7S Ft - lnserai. die Chilene PcdlMBe so Pf.; hei Wiederholung« und grasucren Anacigen Rahalt

jssssr s^-tässz-

INHALT:
Theologie und ReHglonewitieniclian.

Vowinckcl, Geschichte und Dog-

matik. (Privatdoz. Lic. Dr. Paul

Genurick. Charlottenburg.)

Sartorius. Soli Deo Gloria;

Marheinckcs Christliche Symbolik.

(Privatdoz. Lic. Dr. Carl Clenttn,

Halle.)

Drutcn, Geschicdenis der Nederland-

schc Bijbelvertaling. 2*. 1 e
. (Lektor

Dr. J. Heinsius, Zwolle.)

Philosophie.

Baumeister, Uebcr Schillers Lebens-

ansicht. (Privatdoz. Dr. Eugen
Kühuemann, Marburg.)

Jones, A critical account of the Philo-

sophie of Lotzc. (Ord. Univ.-Prof.

Dr. Ludwig Busse. Königsberg.)

Philologie and Littftraturgeiclilcht».

Ecclesiastical history ofEuse-
bius cd. by Wright and McLcan.

(Lic. Dr. Erwin Pratschen, Darm-

stadt.)

Ori genes Werke. I. Bd. Hgb. von

Paul Koetschau. (Lic. Dr. Erich

Kiostermann, Kiel.)

Ed. Frh. v. der Goltz, Eine text-

kritische Arbeit des 10., bezw. 6.

Jahrhunderts. (Konsistorialrath D.

theol. Philipp Meyer. Hannover.)

Laut- und Formenlehre der alt-

germanischen Dialekte. Hgb. von

Dieter. 1. Halbbd. (Ord. Univ.-

Prof. Dr. Joseph Seemüller, Inns-

bruck.)

Vancsa, Das erste Auftreten der

deutschen Sprache in den Urkun-

den. (Privatdoz. Dr. Ferdinand

Wrede. Marburg.)

Körting. Formenlehre der französi-

schen Sprache. (Ord. Univ.-Prof.

Dr. W. Cloitla. Jena.)

QbbcMcMb.

Urkunden buch der Stadt Hildes-

heim. Hgb. von R. Doebner. VH.

Th. (Archivrath Dr. H. Erwisch.

Dresden.)

Wilh. Schmidlt. Dic*Kirchcn-Vund

Schulvisitation im Herzberger Kreise

1529. (Dr. Friedrich Kropalschek.

Greifswald.)

Beograpkle, Linier- und Völkerkunde.

Uhlig, Die Veränderungen der Volks-

dichte im nördlichen Baden 1852

— 1895. (Dr. K. Neukirch, Frank-

furt a. M.)

flechte- und Staetewleeenechafteiv

von Scala, Die Staatsverträge des

Alterthums. L Th. (Oberlehrer Dr.

Friedrich Caucr, Friedeberg Nm.)

Kuntlwleaeaichaft.

Witting, Piero dei Franceschi. (Pri-

vatdoz. Dr. Artur Weese. München.)

Notizen und ItthellunBen.

Gelehrte Gesellschaften und Personal-

veränderungen ,
Inhalt neuerschie-

nener Zeitschriften, neu erschie-

nene und demnächst erscheinende

Schriften.

Theologie und Religionswissenschaft.

Ernst Vowinckel, Geschichte und Dogmatik.

Eine erkenntnissthcoretische Untersuchung. Leipzig,

A. Deichert Nachf. (Georg Böhme), 1898. 3 Bl u.

111S. 8°. M. 1,60.

Vorliegende Schrift ist ein Versuch, eine

prinzipielle Grundlegung der Dogmatik etwa im

Sinne Kählers durch Streifzöge auf das Gebiet

der beschreibenden Psychologie und Geschichts-

philosophic zu stützen. Das Ziel, das dem Vf.

dabei vor Augen geschwebt zu haben scheint,

ist der Beweis des Satzes: „Geschichte kann in

ihrem ganzen Umfange mit dem unverkürzten

Einfluss der Heilsthatsachen nur durch eine Idee

beurtheilt werden, die aus dem Glauben an den

erhöhten Christus hervorgeht - (S. 83, vgl. 81).

Welches diese Idee ist, erfahren wir nirgends.

Es ist damit offenbar jenes leitende Prinzip ge-

meint, von dem der Vf. in der Einleitung (S. 9)

sagt: „Ein bleibendes Etwas, hinter oder über

den Faktoren und ihren Kombinationen, wird von

dem leitenden Prinzip, welches gewissermassen

den Eckstein des Inhaltsgebäudes des Geistes

ausmacht, ergriffen und zu erkennen gesucht . .

Man sieht durch die Schleier dem Bilde der Ge-

schichte in die leuchtenden Augen.- Jener Satz

aber soll nicht nur als eine Forderung theolo-

gischen Denkens, sondern auch als ein Ergebmss

einer psychologischen Analyse des die Geschichte

auffassenden Subjekts und der Gesetze der ge-

schichtlichen Auffassung selbst erwiesen werden.

Der Glaube nämlich oder die Lcbensverem.gung

mit dem erhöhten Christus, der Ursache und

Quell wahrhaft theologischen Denkens ist, m. e.

W., die christlich bestimmte Persönlichkeit stellt

die vollkommenste Ausbildung der menschlichen

Seele dar. In ihr allein kommt die „Urfunktton

J

des seelischen Zusammenhangs, — das „£u-

i sammensein von Selbsthingabe und Selbstbe-
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Häuptling* — , die in Beziehung auf die Seele

selbst die geistige Persönlichkeit als * Selbster-

fassung als Ich und Sclbstverantwortlicbkeit“

kpnstituirt, zur vollsten Entfaltung. Denn in

Christo ist die Selbsthingabc der Seele eine

direkte und bewusste an Gott, die Seele kann,

von Gott sich wieder empfangend, nun zur

Selbstbehauptung kommen, ebenfalls in Christo.

Darin liegt die letzte Erklärung für alle Er-

scheinungen »des Seelenlebens (S. 72). So wer-

den die Begriffe geschichtlich bestimmt und

christlich bestimmt ohne weiteres einander gleich-

gesetzt, der also bestimmte „seelische Grund

eines Menschen“ wird „als ein Wesensgrund“

aufgefasst, „weil in der Geschichte dasjenige als

Thal erschien, was die Seele als wahre und

göttlich vermeinte konstituirt.“

Der Vf. hat sich selber (s. S. 61) nicht ver-

bergen können, dass die beschreibende und zer-

gliedernde Psychologie im Sinne Diltheys, nach

deren Methode er seine Analyse der mensch-

lichen Persönlichkeit liefern will, schwerlich da-

mit einverstanden sein wird, dass ohne weiteres

als „Basis“ dieser Analyse das „innere Wesen
eines christlich bestimmten Geistes genommen“,
oder „der christlich bestimmte seelische Zu-

sammenhang als der vollkommenste, als das

Maass für alle andern“ benutzt wird. Damit

wird doch einfach vorausgesetzt, was erst be-

wiesen werden muss. So werthvoll der an den

Anfang gestellte Gedanke auch für die christ-

liche Apologetik ist, so wenig kann seine in

dieser Schrift gebotene Begründung genügen,

die geschichtspbilosophische, die im Anschluss an

Class (Untersuchungen zur Phänomenologie und

Ontologie des menscbl. Geistes) versucht wird,

ebenso wenig wie die erkenntnisstheoretische

psychologische.

Was die Wirkung der hie und da sich fin-

denden richtigen Gedanken und treffenden Be-

merkungen aufs höchste beeinträchtigt, das ist

die ungeheure Mühe, mit der der Leser diesen

Kern aus einer fast ungeniessbaren Schale her-

auszulösen gezwungen ist. Es ist wirklich eine

der stärksten Geduldsproben, der man sich

unterwerfen kann, durch diese Wüste farbloser

Allgemeinheiten und furchtbar gelehrt klingender,

aber unklarer Erörterungen sich hindurcharbeiten

zu müssen. Schritt auf Schritt stösst man auf

Sätze, die anscheinend tiefster Weisheit voll

sind, von denen man sich bei genauerer Prüfung
aber sagen muss, dass sich bestimmte Gedanken
mit ihnen durchaus nicht verbinden lassen. Wir
sind heutzutage doch so weit, dass wir auch

von einer wissenschaftlichen Arbeit verlangen

und verlangen können, dass sic einigermaassen

lesbar geschrieben ist, namentlich wenn es sich

um allgemein philosophische Fragen handelt.

Das ist aber bei der vorliegenden Schrift so

wenig der Fall, dass ich fürchte, dass sich nicht

viele finden werden, die die Orakel in ihr be-

fragen, zumal wenn sie merken, dass der Ge-

winn doch nicht im Verhältnis zu der aufge-

weudeten Mühe steht.

Charlottenburg. P. Gennrich.

Ernst Sartorius, Soli Deo Gloria. Verglei-

chende Würdigung evangelisch-lutherischer und

römisch-katholischer Lehre nach Augsburgischem

und Tridcntinischem Bekenntnis mit besonderer Hin-

sicht auf Möhlers Symbolik.

Philipp Marheinekes Christliche Symbolik oder

komparative Darstellung des katholischen, lutherischen

und refurmirten Lehrbegriffes. [Reuters theologische

Kisstkerbibliolhek. 7. u. 10.— 12. IkL] Braunschweig,

G. Reuter. 1897. VII u. 264, IV u. 445 S. 8* M.

1 u. 3.

Nach andern filtern Arbeiten von Schleier-

mach er, Ullmann und Vinet veröffentlicht

Reuters theologische Klassikerbibliothek in den

vorliegenden Bändchen zwei ältere Schriften zur

Symbolik von Neuem. Sie sind hier natürlich

nicht nochmals ausführlich zu besprechen, sondern

nur nach ihrer historischen Bedeutung zu charak-

tcrisiren.

Die Sartoriussche Schrift (1859 zuerst er-

schienen) richtet sich gegen Möhlers Symbolik,

die (1832 veröffentlicht) schon in den dreissiger

Jahren mehrere protestantische Entgegnungen

bervorrief, besonders von Baur, Marheinekc
und Nitz sch. Auch S. vertheidigte schon da-

mals die evangelische Gnadenlehre gegen die

katholischen Angriffe und arbeitete dann die letzte

Zeit seines Lebens an der hier vorliegenden

Streitschrift, ohne sie doch zu Ende führen zu

können. Sie handelt daher im 1. Abschnitt von

dem Einklang des evangelisch -lutherischen und

römisch-katholischen Bekenntnisses in der Theo-

logie und Christologie, in dein zweiten von den

anthropologischen und im dritten (unvollendeten)

von den sotcriologischen Artikeln.

Auch Marheinekes Vorlesungen über christ-

liche Symbolik erschienen erst nach seinem Tode

(1848), nachdem ihnen 1812 die Institutioncs

symbolicac und 1810— 13 das System des Katho-

lizismus in seiner symbolischen Entwicklung vor-

ausgegangen waren. So erklärt sich auch die An-

ordnung der Vorlesungen: sie handeln im ersten

Abschnitt von dem Lchrbegriff der römisch-katho-

lischen und protestantischen, im zweiten, nur halb

so umfangreichen, von dem Lehrbegriff der luthe-

rischen und reformirten Kirche — der dritte bis

fünfte über den Lehrbegriff der Soziniancr, grie-

chischen Kirche und kleinern christlichen Ge-

meinden ist hier wcggclassen, „um das Buch

nicht zu umfangreich werden zu lassen!“ Aber

dass „neben den neueren Forschungen M.s Aus-

führungen hie und da veraltet erscheinen dürf-

ten“, gilt doch nicht minder von den andern Ab-

schnitten; gab man also diese wieder, warum dann
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nicht auch jene? Die geschichtliche Bedeutung
M.s beruht ja vielmehr darauf, dass er (im An-
schluss an Planck) unter dem Titel Symbolik zu-

erst eine vergleichende Darstellung der verschiede-

nen Kirchen gab. Ausserdem erkannte er bereits,

ohne freilich dieser Erkenntniss praktische Folge

zu geben, dass zur Vergleichung der Konfessio-

nen das Bekenntniss und die Lehre nicht genügt.

Hier hat uns erst Kattenbusch weitergeführt,

indem er die Symbolik zur vergleichenden Kon-
fessionskunde umgestaltcte.

Halle a. S. Carl Clemen.

H. van Druten, Geschiedcnis der Nederland-

schc Bijbelvertaling. 2« Deel. l
c Stuk. Rotter-

dam, D. A. Daamen. 1897. S. 347—502. 8®.

Seit Le Longs Bochzaal der Ncderd. Bijbels

(1732) war keine Geschichte der ganzen nieder-

ländischen Bibelübersetzung erschienen. Jetzt hat

Herr van Druten sich an diese Arbeit gemacht.

Das 1. Stück des 2. Theiles umfasst die Jahre

1522— 56 (bis auf die Erscheinung des ersten

unmittelbar aus dem Griechischen übersetzten

N. T.). Der Vf. fängt an mit der mehr oder

weniger reformirt gefärbten Uebersetzung des

Matthäus -Evangeliums von Joh. Pclt, indem er

sich grösstentbeils auf die Untersuchungen des

Prof. Doedes stützt. Der beschränkte Raum
verbietet mir, auf einzelne Meinungen des Vf.s

cinzugehen. — Im 2. Kap. bandelt er von den

damals erschienenen Ausgaben der alten nieder-

ländischen Uebersetzung der Vulgata. Von die-

sen verdient das A. T. des Hans van Ruremunde

(1525) Erwähnung. Dass er „de Roornschc

Schriftbcschomring is toegedaan“ scheint mir

deshalb unmöglich, weil er theilweise Luther

übersetzte. Im nämlichen Jahre gab er noch ein

N. T. ganz nach Luther heraus. — Im folgenden

Kap. ist die Rede von den Ausgaben nach ver-

schiedenen Ucbcrsctzungcn (1523— 56), welche

die alte Uebersetzung zu verdrängen versuchten,

erstens nach Luther, zweitens nach Erasmus,

drittens nach den Verbesserungen der Löwener
Ccnsorcn und nach der Vulgata. Die erste Aus-

gabe nach Luther giebt nur den Text, später

kommen die Prologe und einige Randbemerkun-
gen hinzu; eine andere Ausgabe nähert sich sogar
der Vulgata. Und so gehts immer: die eine ist

in Prolog, Text oder Bemerkungen mehr, die

andere weniger lutherisch, crasmisch oder katho-

lisch gefärbt; augenscheinlich versuchen die Ver-

leger allen Bedürfnissen entgegenzukommen. Vor
Allem ist die Bibel des Van Licsveldt (1526) zu

nennen; nach 1545 erschienen nur noch wenige
Ausgaben. Antwerpen war der Hauptsitz des

reforrairten und des katholischen Bibelverlages.
— Ucbersetzungcn nach dem lateinischen N.
I’. Erasmi giebt es nur wenige; sein Einfluss

auf die Uebersetzung ist aber gross gewesen. —
Unter den katholischen oder von der Fakultät in

Löwen korrigirten Bibeln sind namentlich die

Ausgaben des Vorstcrman und des Van Hooch-

straten zu nennen, theilweise (wohl der Bequem-
lichkeit wegen) nach Luther bearbeitet. — End-
lich handelt der Vf. von „Det Bijbelverbod“. Der
Klerus hat das Lesen der Bibel erlaubt, sogar

gefördert, wenn nur die Ausgabe von ihm autori-

sirt und die Auslegung ihm überlassen wurde.

Die Vulgata bleibt authentisch. Das Dogma soll

unerschüttert bleiben. Schade dass der Vf. nicht

zeigt, wie sich die verschiedenen Bibelausgabcn

zu den Fragen der Dogmatik und der Moral ver-

halten, welche sich hier anknüpfen.

Eine deutliche zusammenhängende Geschichte
hat van Dr. uns nicht gegeben; allerdings be-

findet sich der Historiograph für dieses Zeitalter

in einer verzweifelten Lage : mit Hilfe weniger

nicht immer datirtcr Exemplare muss die Ge-

schichte hergestellt werden. Zum Theil hat der

Vf. die Verwirrung durch die Annahme verschie-

dener Gruppen aufgehoben. Vor Allem leidet

das Werk, wie Le Longs Bochzaal, an Uhübor-

sichtlichkcit. Warum ist es nicht in §§ eingetheilt

und sind die Titel nicht mit grösseren Buchstaben

gedruckt worden? Am Ende einiger Kapitel wird

uns zwar eine deutliche Uebersicht gegeben. Le
Long giebt die Prologe ausführlicher; van Dr.

hat den grossen Vortheil, dass er fast immer die

wichtigsten Stellen der verschiedenen Texte ver-

zeichnet; auch kennt er natürlich mehr Ausgaben

als Lc Long und ist öfters ausführlicher und ge-

nauer als dieser.

Z wolle. J.
He i ns i us.

Philosophie.

Adolf Baumeister, Ueber Schillers Lebensan-

sicht, insbesondere in ihrer Beziehung zur

Kantschen. [Beilage zum Jahresbericht 1896/97

des K. Gymnasiums in Tübingen.] Tübingen (G.

Schnürlen), 1897. (»0 S. 4°. M. 1,50.

Diese ernste und gehaltreiche Arbeit, die auf

gründlicher Kenntniss der Quellen und der wissen-

schaftlichen Littcratur fusst, setzt sich vor Allem

die Aufgabe, die Unabhängigkeit der Schiller-

schen Lebensansicht von der Kantischen zu er-

weisen. Dies erfordert eine Reihe nebeneinander

herlaufendcr Untersuchungen. Es kann gezeigt

werden, dass Schiller in Punkten, in denen man

vor Allem seinen Kantianismus zu finden geneigt

ist, thatsächlich schon ohne kantischen Einfluss

seine Anschauung festgesetzt hatte, ferner dass

er in maassgebenden Punkten eine von Kant

verschiedene Position festgchalten, endlich dass

der Tendenz seiner Kulturaufgabe nach ein

wesentlicher Unterschied gegen Kant betont wer-

den muss. In all diesen Richtungen tritt Bau-

meister den Beweis an.

Fürs Erste legt er dar, dass Schiller ethischer

Rigorist und Idealist gewesen vor dem Kanti-
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sehen Studium. Wie Kant das Sittengesetz oder

die Vernunft gegen die Sinnlichkeit oder Natur,

so setzt schon der junge Schiller die Pflicht der

aufopfernden Liehe der Selbstsucht entgegen.

Am werthvollsten ist der zweite Beweisgang,

der die Unterschiede der Lehensansicht fest-

stellt. Der Gedanke des Vf.s ist nicht neu,

aber er wird durch zahlreiche Zitate aus Schiller-

schen Arbeiten aller Lebensperioden bekräftigt.

Für Schiller war die Natur nicht im kartcsisch-

platonisch-kantischein Sinne nur passive Materie.

Sondern es kommt ihr selbst eine eigentümliche

Form zu, sogar von der Freiheit der Natur

kann gesprochen werden, sie erscheint in sich

selbst als ein Sittliches, jedoch derart, dass den

unwillkürlichen Regungen gegenüber das ideale

Gesetz immer ein höheres und unter Umständen

schroff sich behauptendes Recht behält. Mit

Sorgfalt geht der Vf. den Spuren einer im Unter-

schied vom kritischen Dualismus metaphysisch-

monistischen Denkweise nach, mit der er sym-

pathisirt. Ein übertriebenes Gewicht aber legt

er auf die Stellen, in denen als identisch be-

hauptet werden die beiden grossen Gesetze der

Gravitation in der Welt der Körper und der

Liebe in der der Seelen. Am Ende macht er

die ganze Anschauung kenntlich als die nicht so-

wohl eines Theoretikers als eines Propheten und

schildert mit Verständniss und Liebe die grosse

Mission Schillers, welche war: die Natur oder

das Leben wie es ist zu vergeistigen, nämlich,

indem er Kant und Goethe in sich vereinigte,

auf ein neues geselliges Dasein hinzuwirken, das

aus vertiefter Bildung Freiheit in seiner Erschei-

nung zeige. Hier scheint der Vf. Windelband
verpflichtet zu sein, wie in der allgemein philo-

sophischen Ansicht Karl Chr. Planck. —
Zu einer prinzipiell neuen Auffassung Schillers

fühlen wir uns durch Baumeister nicht gedrungen,

wohl aber hat er einen für die historische Ein-

reihung der grossen Gestalt sehr wichtigen Ge-
sichtspunkt mit dankenswerter Schärfe betont.

Denn es bleibt dabei, dass Schiller in der komi-
schen Ethik den einzig möglichen Standpunkt
zum Verstehen der Menschenwelt begriffen und
durch Kant erst gelernt hat, wie man es an-

fängt, den Problemen des menschlichen Bewusst-

seins systematisch gerecht zu werden. Hiergegen
beweisen die phantastischen Versuche seiner

Jugend nichts. Allerdings aber bemerkt man
gerade auf der Höhe seines kantischcn Philuso-

phirens auch bei ihm den leisen Uebergang von
Kritizismus in Metaphysik, ein Uebergang — auch
darin pflichten wir dem Vf. bei — , der selbst

ein Kultursymptom ist, nämlich der Philosophie,

die nun das Leben durchdringen, aus dem Sta-
dium reiner Theorie in das der Lebensgestaltung
übergehen will. Die kleine Schrift eines philo-

sophisch gründlich gebildeten Mannes zeigt wie-
der einmal, wie absolut unentbehrlich zu diesen

wichtigsten Problemen unserer Literaturgeschichte

philosophische Durchbildung ist. Um Schüler zu

begreifen, genügt es nicht, die gleichsam zu-

fälligen historischen Lchrinhaltc der Philosophie

zu kennen, sondern man muss die Philosophie

nach ihrer Nuthwendigkeit und ihrer Stellung im

Kulturleben selbständig verstehen.

Marburg. Eugen Kühne mann.

Henry Jones, A critical account of the Philo-

sophie of Lotze. The doctrinc of thougt.

Giagow, James Madehose & Sons, 1895. XVI u.

375 S. 8°.

Die Literatur über Lotze ist, obwohl nicht

gering, doch weniger umfangreich, als bei der

Bedeutung, die seiner Philosophie unleugbar zu-

kommt, wohl hätte erwartet werden können.

Von ausführlicheren, das Ganze der Lotzesehen

Philosophie kritisch würdigenden Schriften sind,

da Falckenbergs Darstellung (in Frommans Klassi-

kern der Philosophie) noch nicht erschienen ist,

in Deutschland nur die Werke von Caspari (H.

Lotze in seiner Stellung zu der durch Kant be-

gründeten neuesten Geschichte der Philosophie,

1883, 2. Aufl. 1894) und E. v. Hartmann (Lutzes

Philosophie, 1888) zu nennen. Ihnen tritt nun-

mehr in England Henry Jones mit einer grösse-

ren kritischen Arbeit über Lotze an die Seite,

deren erster vorliegender Theil seine Erkennt-

nistheorie behandelt. Der Ref. bittet die ver-

spätete Anzeige dieses Buches zu entschuldigen.

Lotze kommt in J.s vom Ilcgclschcn Stand-

punkt aus geführter Kritik ziemlich schlecht weg.

Sein Kritiker ist der Meinung, die er in etwas

umständlicher und an Wiederholungen reicher

Darlegung zu begründen sucht, dass Lotze

zwischen den beiden Extremen, zwischen denen

er zu vermitteln sucht, nämlich dem Denken und

Sein identifizirenden Idealismus und dem beide

durch eine tiefe Kluft trennenden Skeptizismus,

in ganz unklarer Weise hin und her schwankt,

bald dem einen, bald dem anderen Konzessionen

machend. So hat sein mühseliger und mit

grossem Aufwand von Scharfsinn unternommener

Vermittlungsversuch eigentlich nur. den Werth,

durch sein Scheitern die Nothwcndigkeit einer

Wiederherstellung des idealistischen Standpunktes

deutlich gezeigt zu haben.

Nun stehe ich der Lotzesehen Philosophie

zwar sehr sympathisch, aber doch objektiv genug

gegenüber, um Versuche, ihre Fehler und Mängel

nachzuweisen, unbefangen bcurtlieilen zu können.

Solche Fehler und Mängel hat J. in Lotzcs Be-

handlung der Logik überzeugend nachgewiesen.

Dass Lotzes Logik an solchen leidet, kann auch

schwerlich in Abrede gestellt werden. Schon

Rehmisch hat in seinem Lotze gewidmeten Nekro-

log (Anhang zu Lotzcs Grundzügen der Aesthc-

tik) darauf hingewiesen, dass seine Darstellung

der Logik zwar eine reiche Fülle feiner, zu-
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treffender Bemerkungnn, deren Richtigkeit nur

noch mitunter durch zu grosse Weite der Passung

beeinträchtigt wird, enthält, dass aber der Bau

als Ganzes, die Gestaltung zu einem Ganzen z. B.

bei Sigwart mehr befriedigt als bei Lotzc.

Aber im Uebrigen ist es J. m. E. nicht ge-

lungen, seine These überzeugend zu beweisen.

Seine Kritik leidet an dem Fehler, einzelnen

Aeusserungen Lotzes eine zu grosse, von diesem

gar nicht beabsichtigte Tragweite beizulegen;

auch berücksichtigt er zu wenig, dass die von

ihm zitirten Schriften Lotzes doch zu sehr ver-

schiedenen Zeiten entstanden sind
,

in denen ein

so rastlos an der Vervollkommnung seiner eige-

nen Ansichten arbeitender Philosoph wie Lotze

über verschiedene Punkte auch verschieden den-

ken konnte. Das von Lotze zur Bekämpfung

des Subjektivismus eingeschlagene Verfahren, ihn

indirekt d. h. dadurch zu widerlegen, dass er

sich selbst auf den Boden desselben stellt und

nun zeigt, dass der Subjektivismus auf Voraus-

setzungen beruht und zu Konsequenzen führt, die

ihn selbst aufheben, ist meiner Ucberzeugung nach

das einzig Mögliche und allein zum Ziel führende.

Ebensowenig ist der Vorwurf berechtigt, dass

Lotze, indem er in der unmittelbar erlebten und

gefühlten Evidenz den letzten Grund aller Ge-

wissheit und Wahrheit der Erkenntniss erblickt,

dem Subjektivismus und Skeptizismus Vorschub

leiste. Ucbcr dieses Kriterium kommt Niemand
— auch

J. nicht — hinaus; man kann ver-

suchen, es noch weiter zu erklären, aber man
kann cs nicht noch weiter logisch begründen.

Denn die Gültigkeit aller Annahmen, durch die

man es begründen möchte, beruht wieder auf

ihm selbst, J.s eigene Annahme, dass die Wirk-

lichkeit ein rationales, von einem überall und so

auch in unserem Denken sich geltend machenden

logischen Prinzip beherrschtes System ist, nicht

ausgenommen. Wenn ferner die Denkoperationen

weder ohne Weiteres mit dem Seienden identili-

zirt noch als bloss subjektive Eigentümlich-

keiten unserer menschlichen Organisation auf-

gefasst werden können, so dürfte Lotze mit

seinem vermittelnden Gedanken, dass sie ein

subjektives Mittel sind zur Erkenntniss der ob-

jektiven Wirklichkeit, unbeschadet mancher In-

korrektheiten in der Durchführung desselben, im

Ganzen das Richtige getroffen haben. Wenn er

endlich eine Konstruktion der gesammten Wirk-
lichkeit durch das logische Denken ablehnt und

der Intuition und dem Gemüth ihren Antheil an

der Bestimmung und Ausdeutung der Wirklich-

keit sichern will, so giebt er doch damit keines-

wegs die Ansprüche des Verstandes jenen Fak-
toren gegenüber preis. Denn ausdrücklich er-

klärt er ja nur eine solche ideale Ausdeutung
des Sinnes der Wirklichkeit acceptiren zu

können, die mit «len notlnvendigen Voraus-

setzungen unseres Verstandes und allen un-

zweifelhaften Thatsachen sich in durchgängiger

Uebereinstimmung befindet. Die Lehre von der

doppelten Wahrheit hat Lotze, wie bekannt, aufs

Schärfste bekämpft.

Lotzes crkenntnisstheoretische Ansichten

stehen in engstem Zusammenhang mit seinen

metaphysischen Ueberzeugungen, durch welche

sic wesentlich bedingt sind. Sic dürfen daher

nicht aus dem Zusammenhang mit jenen heraus-

gerissen werden. Vielleicht ändert sich daher

J.s Auffassung der Lotzeschen Erkenntnistheorie,

wenn er die von ihm in Aussicht gestellte kriti-

sche Untersuchung der Lotzeschen Metaphysik

zur Ausführung bringt.

Königsberg i. Pr. L. Busse.

Philologie und Litteraturgeschichte.

The ecclesiastical history of Eusebius in

Syriac edited from the Mss. by William Wright
and Norman McLean. With a collation of the

ancicnt Armcnian Version by Adalbert Merx.
Cambridge, University Press (London, Clay and

Sons), 1898. XVIII u. 418 S. 4°. Sh. 25.

Vor einem Jahre hat Bedjan die syrische

Uebersctzung von Eusebs Kirchengcschichte

herausgegeben (s. darüber Brockelmann Sp.

1423 f.). Er wusste, dass in England eine

umfassende kritische Ausgabe vorbereitet würde

(S. IV des avant -propos) und war durch mich

Mitte April 1897 davon benachrichtigt worden,

dass der grössere Theil dieser Ausgabe bereits

gedruckt sei; hatte, ebenfalls durch mich, auch

eine gedruckte vorläufige Ankündigung der Aus-

gabe von der University Press erhalten. Sei-

nem Geschäftseifer ist cs leider gelungen, die

Konkurrenten zu überflügeln, und ein nachträg-

licher Protest über ein solches in der Gelchrtcn-

welt sonst nicht übliches Verfahren bessert den

Schaden nicht aus, den jene kritische Ausgabe er-

litten hat. Das Einzige, was zu thun übrig bleibt,

ist, die Vorzüge der englischen Ausgabe hervor-

zuheben, die zwar einen etwas höheren Preis

hat, aber kritisch allein brauchbar ist.

Für die Sorgfalt bürgt schon der Name des

ursprünglichen Hgb.s, der mit Recht auf dem

Titel voransteht: des unvergesslichen W. Wright.

Er hat den Beginn der Drucklegung nicht mehr

erlebt. An seine Stelle trat N. McLean, der

Wrights Abschrift des Cod. Mus. Brit. syr. add.

14 639 und dann noch die Druckbogen mit der

Hs. selbst verglich. Ueber diese Hs. werden wir

daher in der Ausgabe vollkommen zuverlässig

unterrichtet. Aber auch die Varianten der

Petersburger Hs. aus dem J.
462 sind viel ge-

nauer angegeben als von Bedjan, sodass die

Ausgabe auch nach dieser Seite die Garantie

der grössten Zuverlässigkeit bietet. Endlich

aber sind in den Apparat die Varianten der ar-

menischen Uebersctzung, die aus dem Syrischen
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geflossen ist, von Merx eingearbeitet worden.

Nach den zahlreichen Stichproben, die ich ange-

stellt habe, ist der Apparat auch in dieser Be-

ziehung mit peinlichster Sorgfalt gearbeitet. Die

armenische Uebersetzung wird ausserdem an

zahlreichen Stellen von Merx durch treffende

Konjekturen verbessert und von den nicht selte-

nen Druck- oder Lesefehlern gesäubert. Da
zudem die syrische Uebersetzung am Rand die

Paragrapheneintheilung des griechischen Textes

erhalten hat, ist alles geschehen, was ihren prak-

tischen Gebrauch irgend erleichtern kann.

Dem Abdruck des Textes der ersten fünf

Bücher ist die jüngere Londoner Hs. zu Grunde

gelegt. Mit Recht, da die ältere Hs. in der

That nur ganz vereinzelt den Vorzug verdient.

Dass übrigens einzelne der Lesarten des Petro-

politanus alte Verderbnisse oder Eigenthümlich-

keiten des Syrers sind, beweist die Uebercin-

stimmung mit dem Armenier. So fand bereits

der Armenier III, 2 statt des richtigen Linus in

seiner Vorlage ein Julianos, wie Petrop. liest

(ClJ’V).

Die Bedeutung dieser Uebersetzung für die

Textkritik des Eusebius kann nicht leicht hoch

genug veranschlagt werden. Dass sic mindestens

aus dem 5. Jh. stammt, vielleicht noch älter ist

und wohl gar in die Zeit des Eusebius selbst

hcrcinreicht, würde allein ihren Werth noch nicht

bestimmen. Denn es fehlt nicht an Beispielen

dafür, dass die Hss. dieser Zeit einen stark

verwahrlosten Text enthalten. Aber eine Probe
mit der handschriftlichen IJeberlieferung des grie-

chischen Textes thut dar, dass wir an ihr einen

zwar durchaus nicht immer zuverlässigen . aber
doch höchst werthvolien Führer besitzen. Denn
sic zeigt uns, dass sämmtliche griechischen Hss.

ohne Ausnahme mehr oder minder interpolirt

sind, und dass man daher keiner von ihnen un-

bedingtes Vertrauen schenken darf. Dass eine

Gruppe der Hss. interpolirt sei, wusste man
bereits früher, da das Vorhandensein eines sonst

nicht überlieferten Epiloges zu B. VII und der
historia martyr. in Palaest. auch die zahlreichen

kleineren Zusätze verdächtig machte. Verhält-

nismässig am reinsten haben sich Venet. 338,
Paris. 1437 und Paris. 1431 erhalten. Aber
auch sie sind nicht frei von Interpolationen. So
ist II, 23, 9 t6v d£s).?&v toö x-jpto'j (VV.net. 338)
deutlich Zusatz nach § 4; ebda § 1 2 to5 etaop«D-

das auch Rufin liest, symbolischer Zusatz,

u. v. a. Andererseits werden Lesarten, beson-
ders des Venetus, bestätigt, wie das Fehlen von

V, 1, 10 u. a. Eine deutliche Interpola-
tion liegt beim Venet. vor V, S, 13: Syr. liest

mit den übrigen Hss. vrjv oott
(

v ippVjVEtav -jpaosiv;

den ungeschickten Ausdruck ipjrrjwotv fpi-fstv sucht
V enct. zu bessern, indem er 7p&f«:v durch w>rq-
oa3»at übersetzt. Zu lesen ist ohne Zweifel r»jv

oorijv EpjiY
i
vt.Viv 7payr;v nach dem interpres Irenaei

und Rufin, wie schon Stroth verbesserte. An
anderen Stellen ist eine alte Vorlage aus dem

Venet. noch zu erschlossen. V, 1, 19 liest

Venet. ovdvrwn, die andern beides ist

unpassend. Nach Syr. ist zu emendiren 4v6vnrj'{itc

oder ävsok. Schwankend kann man darüber sein,

wie ebda § 1 der Syrer las; Venet. hat tovojuv,

die andern opp4jv, Syr. das wegen des folgenden

sehr gut passende „ Drohung“. Das kann 3t>o-

gewesen sein, zur Noth aber auch opiftjv.

An der berühmten Stelle IV, 22, 3 über die

Bischofslisten des Hegesipp wird auch durch

Syr. nichts geändert, der liest: „als ich dann

nach Rom ging, beschäftigte ich mich mit der

Genealogie (das Wort giebt genau 3ta3oyi] wieder)

der Bischöfe bis auf Anikctus“; ähnlich der Ar-

menier „als ich zur Stadt Rom reiste, ging ich

die ganze Reihe der Bischöfe durch bis auf Ani-

ketus“. Der Titel der filteren Martyriensamm-

lung wird lauten müssen: oovafurpr} ni»v paptop<nv,

wie Syr. mit allen Hss. V prooera. 2 und gegen

sie 4, 3 liest, wenngleich der Titel ooverpof-r] tiv

KpYjTixiiv ftomüiv (praep. ev. IV, 1 6, 4. Theoph.

II, 60) für die Acndcrung in jiapTopiwv zu sprechen

scheint. Uralte Verderbnisse sind, wie Syr. aus-

weist, offenbar solche, wie die Verwechselung

der Namen des Miltiadcs und Alkibiades V,

16, 3 und 17, 2, die vielleicht einen Schreib-

fehler des Eusebius selbst «larstellt, die Ver-

tauschung von 3ia3oyjj und die Eusebius

in seinem Exemplar des Irenaus vorgefunden

haben mag, u. a. Dass die Textkritik auch di-

rekt Nutzen aus der Uebersetzung ziehen kann,

wird eine Durcharbeitung des gesummten Mate-

riales deutlich zeigen. Als Beispiel genügt ausser

bereits Angeführtem eine Stelle II, 23, 1 9, wo

Syr. den Anfang so hcrstcllt: tafrea 3ca sXdtw)? 0

KXYjfiY^ • a!>vui%ü 3t aottj» 6
f
llpr)0Mtiw<:.

Den Hgbb. aber gebührt der Dank für ihre

mühevolle und gewissenhafte Arbeit, die sicher-

lich ihre guten Früchte tragen wird. Die Aus-

stattung ist vortrefflich. Nur die alten geschmack-

losen Typen der Serta befremden in einem so

schön gedruckten Buche. Sollte sich die Uni-

versity Press nicht entschlossen k«Innen, die

schöne Drugulinsche Syrisch zu erwerben statt

der hässlichen Schrift, mit der sie nun schon an

die hundert Jahre druckt? Ihre Mittel möchten

ihr wohl diesen kleinen Luxus erlauben.

Darmstadt. Erwin P reu sehen.

Origenes Werke. I, Bd.: Die Schrift vom Mar-

tyrium. Buch I— IV gegen Celsus. II. Bd.:

Buch V—VIII gegen Celsus. Die Schrift vom
Gebet. Hgb. im Aufträge der Kirchenvater- Kom-

mission der Kgl. preuss. Akad. d. Wiss. von Paul

Koe tschau. [Die griechischen christlichen Schrift-

steller der ersten drei Jahrhunderte. Hgb. von de?

Kirchenvater- Kommission der Kgl. preuss. Akad. d.

Wiss. Bd. II u. III.] Leipzig, J. C. Hinrichs, 1 899.

XCH u. 374, 645 S. gr. 8 °. M. 28.

Digitized by
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Von der Ausgabe der griechischen christ-

lichen Schriftsteller, die durch die Kirchenvater-

Kommission der Berliner Akademie veranstaltet

wird (vgl. DLZ. 1898, Sp. 537 ff.), sind zu An-

fang dieses Jahres zwei neue Bände erschienen.

Sie umfassen die griechisch erhaltenen apologe-

tischen und praktischen Schriften des Origenes,

nämlich die zu Beginn der Maximinschcn Verfol-

gung 235 n. Chr. verfasste Schrift vom Marty-

rium, die acht Bücher gegen Cclsus vom
J. 248

und die wohl ebenso wie die genannten zu Cä-

saren geschriebene Abhandlung über das Gebet

aus der Zeit um 233. Die Vorbereitungen zu

dieser neuen Ausgabe reichen bis in das Jahr

1883 zurück, der Druck begann 1895, Korrek-

turen haben verschiedene Herren mitgclcsen,

die zur Schrift vom Gebet auch der Ref. Die

beiden stattlichen Bände, mit orientirender Ein-

leitung und ausführlichen Registern versehen,

legen von dem Fleiss und der Sorgfalt des Hgb.s

ein schönes Zeugniss ab und bezeichnen dem
textus receptus von Delaruc- Lommatzsch wie

den übrigen Ausgaben gegenüber schon durch

die Ermittelung und Heranziehung älterer und

besserer Handschriften oder Vcrwerthung ge-

nauerer Kollationen den erheblichsten Fort-

schritt.

Der Text der Schrift vom Martyrium beruhte

bisher auf einer aus dem 16. Jh. stammenden

Abschrift des cod. Paris. Suppl. gr. 616 a. 1339

(P); jetzt ist dieser selbst und sein Bruder cod.

Vcn. Marc. gr. 45 s. XIV (il/) herangezogen.

Die Bücher gegen Cclsus waren nach Abschriften

des cod. Vat. gr. 386 s. XIII (A)
und (für ein

Siebentel des Ganzen vgl. I, LXVI) nach einem

sehr mangelhaften Texte der die indirekte Ucbcr-

lieferung rcpräscntircndcn Philokalie (<f>) heraus-

gegeben; jetzt ist A selbst und die durch Koet-

schau und Robinson hergestclltc Philokalie dazu

verglichen. Nur die Schrift vom Gebet ist nicht

auf eine neue handschriftliche Basis gestellt wor-

den; hier ist der cod. Cantabrig. Coli. S. Trini-

tatis B. 8. 10 s. XIV (T) noch immer das ein-

zige Manuskript, aber es ist in genauerer Kolla-

tion benutzt. Mit einem Worte: die Ueber-

lieferung ist hier zum ersten Mal in methodischer

Weise befragt worden. Der kritische Apparat,

bei dem es mehr auf Genauigkeit und Voll-

ständigkeit als auf Kürze abgesehen ist, legt

dem Benutzer der Ausgabe das Resultat des

Zeugenverhörs bis in das kleinste Detail der

Haupthandschriften (vgl. S. LXXIV) vor.

Wie weit man sich auf diese einfache Tra-

dition verlassen kann, das ist nun freilich die

Frage. K., der für den Text der Schrift vom
Gebet eine grosse Anzahl erheblicher Verbesse-

rungen, namentlich von Bentley und dem Lon-
doner Anonymus zugelassen hat, legt dagegen
der Ucberlieferung von A für die Bücher gegen
Celsus (und entsprechend wohl auch MP für

die Schrift vom Martyrium) einen sehr hohen

Werth bei. Demgemäss verhält er sich ihr

gegenüber ausserordentlich konservativ. Nun ist

ja A vermutlich nicht durch viele Zwischen-

glieder von dem Text von Cäsarea getrennt

(I, LVIII), und die Untersuchung des Verhält-

nisses von A zu der ebenfalls nach Cäsarea

weisenden Philokalie (<f>) hatte für K. und Ro-

binson schon früher das Resultat ergeben, dass

trotz einzelner besserer Lesarten in im All-

gemeinen A vorzuzieben sei (vgl. DLZ. 1 890,

Sp. 337 ff.). Aber nicht nur ist dies Resultat

auf Grund der Ausgabe jetzt bestritten worden

(GGA 1899, S. 2 7 7 ff.), sondern auch K. selbst

hat in dem Siebentel von c. Cels. , das in

enthalten ist, bei der Wahl zwischen zwei Les-

arten in so wichtigen Fällen bevorzugt, dass

dies auf die Schätzung von A in den andern

sechs Siebenteln doch zurückwirken muss. Und

wenn selbst der Consensus von A und <l> öfter

irre geht (I, LXXVI f.), so braucht der Buch-

stabe von A allein bei Anstösscn erst recht nicht

geschont zu werden.

Uebrigens sind hierzu noch von K. „kritische

Bemerkungen zu meiner Origenes -Ausgabe“ an-

gekündigt. Ich gehe daher lieber auf zwei andere

Punkte ein, die Behandlung der Bibelzitate und die

Heranziehung von Parallelen. Origenes’ Schriften

enthalten einen so ungeheuren Reichthum von

ausdrücklichen Zitaten aus der Bibel und von

versteckten Anspielungen auf sic, dass auch in

der neuen Ausgabe noch nicht alle aufgefunden

und registrirt sind. Und doch kann häufig der

Gedankengang des Origenes nicht restlos analy-

sirt werden, wenn man das biblische Element

darin nicht nachweist, in welcher Verbindung

cs auch sei. Jedenfalls aber ist die Statistik

des Wortschatzes immer davon abhängig. Hier

einige Beispiele: zu I, 58, 12 iv* *avano).oYT
l

‘to<; b
rjj ötta xpioei nä? 5v8pu»rcoc

“fl
ist zu vergleichen

Röm. 2, 1, im Sachregister zu streichen avano-

).o-prjtoc; zu I, 124, 27 crk 6 0x8; °vta

xavta, xai ouäsv ß£rXooot?at u»v exotiriosv • o68i fäp

fxioäiv Tt xateoxeuaorv vgl. Sap. Sal. 1 1 , 24, streiche

im Register ß8*X6oaeoOat z. d. St.; zu I, 323, 10

8*.a rnv i$iv xct aI«0T)rf)pwi fufiväoavtt «läxptotv

xaXoö Tt xai xaxo5 vgl. Hebr. 5, 14, streiche im

Register alofbjrfjpiov zu d. St.; zu II, 32, 6 xati

xa usispatp6fi*va ü<^u»jiata xata xTfi xoö Oxnii

vgl. II. Kor. 10, 5, streiche fviLotc toü 8tof> und

54o*jta im Register zu d. St. Achnlich ist es

I,‘ 7, 21 vgl. Exod. 20, 7; I, 11, 5 vgl. Epb.

4, 27, Matth. 15, 19; I, 289, 11— 14 vgl. Röm.

5, 6— 10 usw.

Der Text der Bibelzitate erfordert besondere

Vorsicht und scheint auch von K. durchweg dem-

entsprechend behandelt zu sein. So sicher Ori-

gencs nicht bei jedem Zitat erst seine „Bibel

aufschlug“, so sicher er Lesarten vieler Hand-

schriften und Uebcrsetzungen kannte, so gewiss
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muss man sich hüten, seine Zitate uniformiren zu

wollen. I, 85, 27 tj Koipdrvo^ iv faotpl Xr^juat

steht gleichberechtigt neben I, 86, 22 4j itaplN-

voc sv yaotpl 54«t. Vor allem soll man nicht korri-

giren nach einem noch nicht kritisch herausge-

gebenen Text. Wenn es z. B. in der Schrift

vom Gebet 29, 4 (II, 383, 14) heisst iv RX-rpfa^

rcifxaoorfpu^ iv ©oXaxai$ 6ji«pßaXXövceu^ (vgl. II. Kor.

11, 23) und „Anglus“ dies in iv «XyjtoIc 6iupßaX-

Xövttuc tv ipoXaxalc ntptaaotfpto; änderte nach Orig,

in Jercm. bom. 14, 4 (so 15, 272), so sieht

dies zwar plausibel aus. Weiss man aber, dass

in der Jeremiahomilie die einzige griechische

Handschrift ev nXvffaZ$ *»pwootlp<©€ iv ipoXaxowc oittp-

ßaXXovtm? (so auch Hieronymus) liest, also die

Drucke nur eine willkürliche, wenn auch gutge-

meinte Acnderung des Zitats durch Corderius

bieten, auf Grund deren denn auch „Anglus“
seine Handschrift vergewaltigte, so wird man
vorsichtig sein. Zu verlangen ist jedoch, dass

die Hilfsmittel, die bis zu einem gewissen
Grade erkennen lassen, was als Variante in

einem Bibelzitat noch denkbar ist, fortwährend
herangezogen werden. Also für das NT. der
Apparat von Tischendorfs cd. oct. crit. maior.

Für die LXX, die man eigentlich ohne Hinzu-

fugung der Siglen für Hss. oder Rezensionen
gar nicht zitiren sollte, genügt Swetcs Ausgabe
allein nicht. Man muss fortwährend den Holmcs-
Parsonsschcn Apparat und Ficlds Hexapla dabei
haben.

Was endlich die Parallelen anlangt, so ist es
um so praktischer, diesen und ähnlichen Texten
derartige Hinweise mitzugeben, als sie Ausgaben
mit vollständigem Kommentar doch voraussicht-
lich nicht erleben werden. So häufig dabei nun
Philo und Clemens von Alexandrien verglichen
werden können — um nur diese zu nennen ,

die instruktivsten Parallelen bietet Origcnes selbst.

Wenige Schriftsteller wird es geben, die so wie
er ihre Lieblingsgedanken bei den verschieden-
sten Gelegenheiten in ähnlicher Folge und oft
fast gleichem Wortlaut wiederholen. Mag man
dies auf eine Eigentümlichkeit des Systemati-
kers oder des Predigers zurückführen, das Fak-
tum ist für Jeden, der etwas mehr von den Wer-
ken des Origencs gelesen hat, unbestreitbar.
Eben darum hat er auch eine besondere „facul-
tas se ipsum interpretandi“. Die früheren Heraus-
geber haben diese nicht hoch genug angeschlagen,
und auch K. scheint anfangs nur das Nächstlie-
gende an Parallelen berücksichtigt zu haben,
während er später immer mehr aufgenommen
hat. Einige besonders einleuchtende Parallelen
möchte ich hier noch nachtragen:

I, 41. 1 7 ff. ’E«l 5e tivss t^eowXlCouotv ux; aJtd-
'fopov dösiv xtX.,

vrI. Cat. Gram, in I. Kor. 5, 13 ol &eXovtK S^doxctv
ton xh rlituXoXotpstv -pAXtora U tgöto xb

djtdprrjfia snpfcx*rat tv toi? <JTp*«tK>|±ivoiC dv^x-q jm«,

Xryovres, Itcixettat *
4} orpattd toöto dnoutet * xiv^ovtöa»

tq xrpaX-jj, tav jiYj fhJocu xtX.

I, 111. 11 ff. $oxr? plv oiv fot Fyovc«? [die Weisen aus

dem Morgenlnndc, Matth. 2, 2) «5 BoXadp. a^ xoi

M«dBot,c dv*7pa^* npo^ni^rloic .... xal eöpovr«$ ixtt

**pl toö aerpoo .... coroydsavto xbv jmd «ö Sotpoo

*po<pvjr«tH$p*vov dv^pomov 6m8t8r,}i7)x*vai flup xtX,,

vgl. in Num. Hom. 14, 7 (Lo 10, 156). Si enim a Mose
prophetiae ejus sacris insertae sunt voluminibus,

quanto mngis Hacc scripta hnbebant magi

apud semet ipsos, et ideo quando natus est Jesus,

agnoverunt stellam etc,

I, 285, 8 ff. 9) d»pa Xt'-ftcv xal tbv laxpov bptLvxa Äetvd

xoi fHfydvovta dY|2<»v
, iva toö< xdpvovta^ tdorjrai

ija&oö t?c xaxiv fpyto5at xtX.,

vgl. in Jerem. Hom. 14, 1 (15, 256) ol lacpol TlÜV atujii-

to*v itapa to65 xdu.vovra$ *pvdp*vot • • • • öpüxjt 8«ivö

[so schon TU NF 1, 3 , 41 Ai, Ausgg. : Txvd] xal

^cpfdvoootv dfj?*av xtX.

I, 307, 25 f. iccpl Jca^op&i; aorijoeui^ xal tcXactojg

vgl. in Jerem. Hom. 1, 10 (15, 119) Äta^opav itot4jo»«K

xal «Xdowu? [TU a. a. O. 28],

II, 98, 14 ff. ol td toö b'-f gotz IXopavot .... xal ’Otptavot

b:ä toüto xaXoöpzvoi toaoötov dno&oo-st toö slvat Xpcoti-

avol, ujot’ p4j Kpdtepov npooUa^ai tiva Im «
ouviäptov iaotiuv, idv pvj dpd? d^tat xatd toö ’Ivjooö,

vgl. Cat. Cram. in I. Kor. 12, 6. fort tt$ alpsat^

ot> rpoourat töv Rpootdvra , t\ pi
-

»] dva&tp.Bttc*jj töv

’Iyjqoüv • xal 4) atptot? ixttv-r] d£la wrl toö ovopatoc 00

Yjfdttvjoev * fort fip 4j atp«ot$ twv xaXoopivaiv ’Oipwt-

vcLv • otr.vtc 06 ^epitd \iyoojiv el<; i-^xiLptov toö

8< Imxatdpatdc lottv and toö 8-eoö.

Kiel. Erich Klostermann.

Ed. Frh. v. der Goltz, Eine textkritisebe

Arbeit des 10., bezw. 6. Jahrhunderts. Hgb.

nach cinom Codex des Athosklosters Lawra. [Texte

und Untersuchungen zur Geschichte der altchristlichcn

Littcratur. Archiv für die von der Kirchenvater-Kom-

mission der Kgl. preuss. Akad. d. Wiss. unternomme-

nen Ausgabe der älteren christlichen Schriftsteller.

Hgb. von Oscar v. Gebhardt und Adolf Harnack.
N. F. II. Bd. 4. Heft] Leipzig, J. C. Hinrichs, 1899.

V u. 116 S. 8® mit 1 Doppeltaf. in Lichtdruck.

M. 4,50.

Von dem Gesichtspunkt aus, dass die Mi-

nuskclhandschriftcn des griechischen N. T.s in

weit höherem Maasse bei der textkritischen Be-

arbeitung desselben benutzt werden müssten als

bisher, ist neuerdings unter Leitung des Prof,

v. Soden in Berlin ein grösseres Unternehmen
in Ausführung begriffen, das die Erforschung der

griechischen Minuskeln zum Zweck hat. Einer

der jüngeren Gelehrten, die von dem Prof,

v. Soden für seinen Zweck gewonnen sind und

die Fundstätten der Handschriften bereisen, Lic.

Frhr. v. d. Goltz, hat in dem Athoskloster Lawra
eine Minuskel gefunden, die mehrfach besonderes

Interesse beansprucht. Darum ist sie cs werth,

dass sic vorweg besonders dargcstcllt wird. Der
Vf. hat in seiner klaren und präzisen Darstellung

N,
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I

mit maassvollem Unheil und auf Grund ausge-

breitetcr Untersuchungen und fleissiger Detail-

arbeit mit dem vorliegenden Heft einen wertb-

vollen Beitrag zur ncutestamentlichen Textkritik

geliefert.

Die Handschrift, von deren Charakter ein

dem Hefte beigegebener Lichtdruck eine deut-

liche Vorstellung giebt, entstammt wahrscheinlich

dem 10. Jh. Obwohl vorn und hinten verstüm-

melt, enthält sie die Apostelgeschichte fast ganz,

die katholischen und 14 paulinische Briefe; am
Rande Scholien und Bemerkungen, die leider von

einer späteren Hand in bedeutendem Umfange
getilgt sind, wahrscheinlich im Interesse der

Orthodoxie. Denn, und damit kommen wir auf

das Bedeutsame der Handschrift, ihre zweifellos

alte Vorlage ist höchst wahrscheinlich eine Hand-

schrift, die in Cäsarea von Kusebius und Pam-

philus, dem Schüler des Origenes, mit Hilfe der

Werke des Origencs hergestellt war. Der Ver-

fasser des Athoscodex hat seine Vorlage mit

den ihm zu Gebote stehenden Werken des Ori-

genes so weit als möglich collationirt, sogar den

Text des Origenes zum Römerbriel aus den Com-
mentaren des letzteren selbst aufgenommen. Wir
haben hier demnach eine Handschrift, die im wissen-

schaftlichen Interesse hergcstcllt ist, die nicht

von dem kirchlichen T exte bestimmt ist. Es wird

auf dieser Grundlage möglich sein, in sehr zahl-

reichen Fällen sogar die Lesarten des Origenes

zu rckonstruiren. Daneben bieten die Scholien

der Handschrift grosses Interesse. Als Beispiel

führe ich nur das zu Apostclgcseb. 7, 51 Be-

merkte an, das der Rest eines Versuchs zu sein

scheint, die Worte des Stephanus in einer von

dem überlieferten Texte durchaus abweichenden
Form wiederzugeben. Endlich bieten die Be-

merkungen am Rande eine Reihe von Zitaten

aus den Schriften des Origenes, die uns nur in

lateinischer Uebersetzung überliefert sind. Wich-
tig ist dabei, dass vielfach auch die Zahlen der

ursprünglichen Theilc der Werke des Origenes,

die sogenannten Tomoszahlen überliefert sind.

Da die Darstellungen des Vf.s überall von
genauen Nachweisen begleitet sind, kann der

Leser seine Behauptungen durchgehend nach-

prüfen.

Hannover. Ph. Meyer.

Laut- und Formenlehre der altgermanischen

Dialekte. Zum Gebrauch für Studierende darge-

stellt von R. Bethge, O. Bremer, F. Dieter,
F. Hartmann und W. Schlüter, hgb. von

Ferdinand Dieter. 1. Hatbbd: Lautlehre
des Urgermanischcn, Gotischen, Altnordi-
schen, Altcnglischcn, Altsächsischen und

Althochdeutschen. Leipzig, O. R. Rcisland, 1898.

XXXV u. 343 S. 8°. M. 7.

Nach Noreens Abriss, der das Induktions-

material vermehrte und in der Behandlung des

Ablauts, theilweise auch des Konsonantismus

neue Wege wies, nach Streitbergs mitten noch

in giibrcndcr Forschung stehender Urgerman.

Grammatik liefert jetzt ein Verein von Bearbei-

tern eine Darstellung nicht bloss des Urgcrma«
nischen, sondern auch der historischen germani-

schen Dialekte (Bremers Antheil — Altfricsisch

— steht noch aus). Durch diese Verbindung ist

strafferer Aufbau erreicht: die hypothetischen

Formen erhalten die Kontrole der unmittelbar

angeschlossenen geschichtlichen, diese hinwieder

werden durch die vorangehende konstruktive

Grundlegung aus der Vereinzelung gehoben und

in den Rahmen der Entwickelung gefügt.

Man mag rechten, ob es bereits möglich sei,

eine handbuchartige Darstellung der urgerm.

Grammatik zu geben; die massenhafte Einzelfor-

schung der letzten Jahre drängte jedenfalls zu

einer Zusammenfassung, wenn die Uebersicht

nicht ganz verloren gehen sollte, und jene vor-

angehenden Versuche, dazu noch die Abschnitte

des Paulschen Grundrisses und in gewissem Sinne

Wilmanns’ Grammatik, lagen ja thatsächlich be-

reits vor.

Streitberg hatte bei aller subjektiven Be-

stimmtheit mit feiner Empfindung seinem Buche

noch das Gepräge in voller Bewegung befind-

licher Forschung gelassen; die Vff. des vorlie-

genden Werkes waren auf ein dogmatisches

Handbuch aus, dogmatische Form wenigstens

haben die zahlreichen Haupt- und Nebenregeln

erhalten, in die paragraphen- und punktweise

die vielen Einzelerscheinungen gefasst werden.

Ich halte das für einen Nachtheil, nicht bloss

wegen des sehr unbequemen Nachschlagcns und

Zitircns dieser vielfach geschwänzten Paragra-

phen, sondern auch in sachlicher Hinsicht: denn

das billige Vergnügen, auch vereinzelte Laut-

erscheinungen in Regelform zu pressen und selb-

ständigen Platz ihnen zu gönnen, erschwert die

Uebersicht über die Hauptzügc der Entwicke-

lung und kann hemmend auf die subsumirende

Erkenntniss wirken, zu der, aus der Vorarbeit

scharfer und methodischer Sonderung, der Fort-

schritt der historischen Grammatik sich doch

hinbewegen soll. Ueberhaupt glaube ich, dass

eine historische Darstellung des Aitgermanischen

heute noch gut daran thun wird, dogmatische

Fassung der Erscheinungen möglichst zu ver-

meiden; dem Studierenden kann besserer Dienst

nicht erwiesen werden, als wenn man ihn auf

das Fliessende und Hypothetische der vorhan-

denen Methoden und Erklärungen hinweist; Wil-

manns hat das in seiner sorgfältig abgewogenen

Darstellung vorzüglich getroffen.

Uebrigen 9 waren die dem Stoff und der

Lage der heutigen Forschung innewohnenden

Erfordernisse stärker als jene etwas pedantische

Formulicrungslust der Vff. : Erörtorung, Polemik,

untersuchende Form mischt sieb häufig ein, nicht
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zur Bequemlichkeit der elementaren Verwendung,

aber zum entschiedenen Nutzen für den wissen-

schaftlichen Charakter des Buches.

Denn es ist durchaus nicht Kompilation.

Selbst dort, wo unmittelbarer Anschluss an über-

lieferte Ergebnisse vorliegt, ist mindestens die

Anordnung selbständig, zuweilen in übertriebener

Absichtlichkeit, wo weder in sachlicher noch in

didaktischer Beziehung Anlass war, vom Her-

kömmlichen abzugehen. Vielfach aber bieten

uns die Vff. individuelle Erwägungen, im allge-

meinen Theile des Urgermanischen sowohl als

in den Einzelgrammatiken. Auch der Forscher

wird das Buch mit Nutzen und Anregung in die

Hand nehmen und die Sorgfalt, den Reichthum

der Arbeit dankend anerkennen.

Die Bedenken heften sich meistens an die

schon angedeutete enge Fassung der Regeln;

die zahlreichen Anmerkungen bringen ja meistens

das der Regel Entgegenstehende, Ausnahmartige,

aber einerseits wäre manche Anmerkung erspart,

wenn die Hauptsätze weitere Grenzen zögen,

andrerseits sind die Ausnahmefälle nicht erschöpft,

(so nenne ich z. B. gegen und zu § 147, 4 b
an. pile > *

piljan, 117, bß ylgr, 112,1 ogn;

117, by Anm. füge ich zu tnaihstus noch waihsta ;

warum soll ßy, ey 45, b, 1 nicht regelrechte Ver-
tretung des -f der -je- Stämme sein)?

Bei der Mehrheit der Bearbeiter und der
Mannichfaltigkeit des Stoffes wird man über
einzelne Unebenheiten der Darstellung sich nicht

wundern. So nimmt § 9, 1, Anm. 2 Bethge für

das Germ, (mit Ausnahme des Gotischen!) a-Um-
laut des idg. i zu germ. e an: damit stimmt
nicht, was Schlüter § 72, 3 über as. gistigan,

Hartmann § 94 über ahd. gasnitan vortragen.
Und Bethge selbst geräth mit sich in Wider-
spruch, wenn er § 14, 4 got. bairatt als Beispiel

für idg. c > germ. e anführt, §21f. aber das
got. ai vor r, h, hv für ‘jüngere’ Einschränkung
eines älteren allgemeinen got. i > urg. e erklärt.

(Die Frage ob ai vor r, h, hv den urg. Laut
noch darstellc oder speziell got. Entwickelung
sei, könnte das ai der Reduplikation, in Fällen
wic faifah, entscheiden helfen; Bethge hält auch
dieses ai für jünger und zwar für Analogie zu
haihait, rairop. Bei dieser Auffassung müsste
haitan 'ursprünglich’ im got. hihail gehabt haben;
dann wäre aber anzunebmen, dass die herr-

schende i-, nicht die ‘jüngere’ e- Form den Sieg
behalten hätte; man beachte auch, dass funktio-
nelle Bedeutung einer Silbe die Wirkung eines
r, h, hv aufhält — birinnan, bihve). Im Ganzen
aber ist die im Sinne der Einheitlichkeit des
Buches angewendete Sorgfalt der Redaktion zu
rühmen.

Die verschiedenen Neigungen der Bearbeiter
sind immerhin zu erkennen; man vergleiche z. B.
die Art Schlüters, deren Stärke in der stati-

stischen Beschreibung (weniger in der Erklä-

rung) liegt, mit der Hartmanns, dessen Neigung

zu neuartigen Kombinationen und Hypothesen

manches Befremdliche erzeugt, (z. B. dass abd.

z, Affricata und Spirans, 'interdental' heissen,

der Uebergang p > d zur hochdeutschen Ver-

schiebung gerechnet, dem bair. ch der Affricaten-

charakter ganz abgesprochen wird, dass urg. e

im ahd. in den seltensten Fällen (kein einziger

ist genannt) erhalten sei, cs sei vielmehr theils

i, theils durch a- Umlaut zu if geworden (S. 133),

dass die u in lües und in slüen gleichgestellt

sind. Den Studenten muss verwirren, dass auch

in den typisch gemeinten Beispielen Allgemei-

nes und Selteneres ohne Unterscheidung nebenein-

anderstcht, z. B. guot und gruba, hJaib und gihezzan).

Wesentliche Lücken des Sprachmaterials sind

mir nicht aufgefallen. Man wünschte selbständige

Behandlung der urg. ckj und ow — wenn nicht

etwa § 1 1 dafür gelten soll (hier ist aber ei nur

in Rücksicht auf germ. geschlossenes e betrach-

tet). Zu kurz ist der Buggeschen Hypothese von

Wirkung des Vernerschen Gesetzes auf den An-

laut gedacht. Hier sei auch der Wunsch aus-

gesprochen, dass an Stellen wie dieser regel-

mässiger der Name desjenigen genannt werde,

der der Hauptvertreter der Theorie ist; das

liegt unmittelbar im Interesse der Studirenden.

Die Darstellung der Lautverschiebung ist reich-

haltig und von selbständigem Interesse. Die Er-

örterungen zu ihrer absoluten Chronologie brin-

gen nichts Entscheidendes Neue; die Polemik

gegen den Anhaltspunkt Volcae > *WaIhoz, *Per-

cuttia > Fergunna ist deswegen schwach, weil sie

annimmt, dass die Germanen auch nach voll-

zogener Verschiebung der idg. Tenues keltische

k, p — in Ermangelung eines eigenen k, p —
durch die 'nächstverwandten' vorhandenen Laute

X, f hätten ersetzen können.

Bemerkungen zur Formenlehre spielen bereits

ab und zu ein. Wir sehen diesem heiklen zwei-

ten Theil mit Spannung entgegen.

Innsbruck. Joseph Seemüller.

Max Vancsa, Das erste Auftreten der deut-

schen Sprache in den Urkunden. [Prcisschriflcn

der Fürstlich Jablonowskischcn Gesellschaft zu Leip-

zig. XXX.] Leipzig, S. Hirzel, 1895. X u. 138 S.

8*. M. 5.

Die Arbeit löst die Preisaufgabe „über die

allmähliche Einführung der deutschen Sprache in

öffentlichen und privaten Urkunden bis um die

Mitte des 14. Jb.s“ vom historisch-diplomatischen

Standpunkt aus. Ich kann daher im allgemeinen

über sie weniger urthcilcn als referiren, weil sie

die sprachliche Untersuchung bewusst ausschliesst.

So mag dieses Referat wenigstens dazu beitra-

gen, die germanistische Forschung auf die hier

gebotene zuverlässige Grundlage hinzuweisen.

Das I. Kap. behandelt die Urkunde des

öffentlichen Rechtes, die sich der einheimischen
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Sprache zuerst geöffnet hat. Die Bewegung
scheint mit dem Sachsenspiegel cinzusctzen, dessen

Autor in der Verdeutschung des ursprünglich

lateinischen Werkes das beste Mittel zu allge-

meiner Verbreitung sah. Es folgt die Reicbs-

gesetzgebung mit einer Uebcrsetzung des Mainzer

Landfriedens von 1235, andere Reichs- und

Landcsgcsctzc schlicsscn sich an, und seit der

Landfriedensgesetzgebung Rudolfs von Habsburg

ist in diesem Zweige des öffentlichen Rechts

das Deutsche durchgeführt. Seit ca. 1250
nimmt es in den Stadtrechten und verwandten

Aufzeichnungen zu , bis es nach wenig mehr als

100 Jahren auch hier dominirt. Endlich werden

auch die Gerichtsaufzeichnungen deutsch: die

niederen Gerichte werden wohl von Alters her

in der Muttersprache verhandelt haben, um dem
gemeinen Manne verständlich zu sein, wenn uns

auch deutsche Weisthümer im 13. Jh. nur ver-

einzelt begegnen und erst seit dem 14., beson-

ders aber seit dem 15. häufiger werden; «aber

auch in der höhern Gerichtsbarkeit ändert seit

Rudolf von Habsburg die Reichshofsgerichts-

kanzlei ihre Praxis und bildet ein festes For-

mular in deutscher Sprache aus, die Landesge-

richte folgen, nur die geistlichen Gerichte bleiben

beim Latein.

Der Privaturkunde (bei dem Vf. im weitesten

Sinne jede nichtkönigliche und nichtpäpstliche

Urkunde) gehört das 2. Kap. Auch sie giebt

der neuen Strömung erst seit dem Mainzer

Landfrieden nach (der Schweizer Kaufvertrag

zwischen den Brüdern von Mülinen fällt über-

haupt fort, weil er nicht 1221, sondern erst

100 Jahre später datirt ist), selbständige deut-

sche Stücke setzen ca. 1240 ein, werden seit

ca. 1250 häufiger. Die Rheingegenden von den

Niederlanden bis zu den Alpen und die Donau-

gebiete bis hinab nach Oesterreich gehen voran,

das übrige Deutschland folgt wesentlich lang-

samer in der zweiten Hälfte und gegen Ende
des Jahrhunderts. Dabei siegt das Deutsche

dort am leichtesten, wo es keinen Widerstand

fester Kanzleiregeln und traditioneller Formulare

zu überwinden hat. So fallen ihm namentlich

die politischen Urkunden, besonders die vielen

Sühnen und Schiedssprüche zu. Sehr zögern

hingegen die städtischen Geschäftsurkunden
,

die

durchschnittlich 1 5 bis 20 Jahre später das

Latein aufgeben; und am konservativsten bleiben

wieder die geistlichen Stücke, die Kloster- und

Bischofsurkunden. „Man kann den Zeitpunkt,

mit welchem der Sieg der deutschen Urkunde
gegenüber der lateinischen entschieden ist, für

Süddeutschland mit dem Jahre 1300, für Mittel-

deutschland mit 1330 und für Niederdcutschland
mit 1350 festsetzen, wenngleich in den nördliche-

ren Gegenden der Gebrauch nicht so allgemein

durchdrang wie im Süden.“ Ihr Stil ist zuerst

durch sklavische Nachahmung ihrer lateinischen

Vorgängerin beeinflusst und wird erst allmählich

freier und selbständiger, wie gegen 1350 in der

Trierer, Mainzer, Magdeburger Kanzlei.

Unter den Königsurkunden (3. Kap.) zeigen,

wenn man von den Urkunden des öffentlichen

Rechts (Landfriedensinstrumenten und Hofge-

richtsurkunden) absieht, die Sühnen und Schieds-

sprüche grossen Einfluss der Privaturkunde und

im Grossen und Ganzen dasselbe Schema. Für
beide fallen die deutschsprachlichen Anfänge

etwa zusammen. Zu Anfang der Regierung

Rudolfs von Habsburg noch beschränkt, nimmt

die einheimische Sprache gegen Ende seines

Lebens zu, festigt sich besonders unter seinem

Sohne Albrccht, bis sie in der königlichen

Kanzlei seit Ludwig dem Baiern offiziell wird.

Dabei fehlt «aber noch die feste Ausbildung eines

konsequenten Kanzleistils, die Formeln sind viel-

mehr, völlig unter dem Einfluss der Privatur-

kunde, den grössten Schwankungen unterworfen.

Erst in Karls IV. Kanzlei geschah der bedeutende

Schritt zur Ausbildung einer eignen deutschen

Kanzleisprache, und der Ausgangspunkt der neu-

hochdeutschen Schriftsprache war damit gegeben.

Dies in knappsten Zügen die Ergebnisse der

Arbeit, die von Anfang bis zu Ende den Ein-

druck peinlichster Akribie macht. Sie sind

lediglich von gesicherten Originalurkunden abge-

leitet, verlässliche Kopien wurden nur für Neben-

fragen benutzt. Die Sicherheit der Resultate

wird freilich verschieden sein müssen für die

einzelnen Kapitel: für die Privaturkunden konnte

natürlich nur eine bestimmte Auswahl zeugen,

über deren Richtigkeit die Ansichten leicht aus-

einandergehen mögen und die überdies ganz ab-

hängig war von den bisherigen Publikationen;

dagegen hat der Vf. bei den Königsurkunden

die Vollständigkeit wohl erreicht. Sein Kap. 3

darf daher als .abschliessend gelten, aber auch

für 1 und 2 hat er späteren Ergänzungen den

Weg gewiesen.

Der Vf. deckt im einzelnen auf, wann und

wo die Urkunden zuerst deutsch sprechen: Auf-

gabe der Philologen wird es nun sein zu zeigen,

was für ein Deutsch sic bieten und wie es sich

entwickelt. Diese Aufgabe ist schwieriger, als

man anscheinend bisher vielfach geglaubt hat,

weil sie ohne Führung des Diplomatikers nicht

gelöst werden kann. Dass die Urkunden reinen

Dialekt überliefern, ist längst eine überwundene

Ansicht. Dass ihre Sprache von einer allge-

meinen schriftsprachlichen Tendenz beeinflusst

worden, scheint bestätigt zu werden durch einen

Vergleich zwischen des Vf.s Resultaten und der

landschaftlichen und chronologischen Entwicke-

lung der mittelhochdeutschen Litteratur und Litte-

ratursprache. Sicherheit können erst neue Ein-

zeluntersuchungen bringen, die längs dem vom

Vf. vorgezeichneten Wege zu unternehmen sein

werden. Dabei sei nur beispielsweise sein er-
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ncuter Hinweis darauf hervorgehoben, dass die

sprachlichen Eigentümlichkeiten der Urkunden

durchaus nicht ausschliesslich für den Aussteller,

sondern unter Umständen auch für den Empfän-

ger zeugen können, der sie nicht selten selbst

herstellte; das gilt für die privaten Urkunden

gerade so (S. 27 f.) wie für die königlichen (S.

62 f.). Auch die nicht seltene Rolle der Vor-

urkunde ist zu beachten, die für den Text
massgebend gewesen sein kann (S. 47).

Da diese Anzeige (nicht ausschliesslich durch

mein Verschulden) sich so stark verzögert hat,

darf jetzt wohl auch hier auf die inhalts- und

ergänzungsreiche Rezension E. Schröders in den

Gött. Gel. Anz. 1897, 446 ff. hingewiesen werden.

Marburg i. H. Ferd. Wrede.

Gustav Körting, Formenlehre der französischen

Sprache. II. Bd: Der Formenbau des fran-

zösischen Nomens in seiner geschichtlichen
Entwickelung. Paderborn, Ferdinand Schüningh,

1898. XII u. 337 S. 8". M. 8.

Was an dieser Stelle, i.
J. 1894, Sp. 1230 ff.,

über den I. Bd. von Körtings Formenlehre ge-

sagt wurde, gilt mutatis mtilandis auch für den II.

Nur macht sich die Breite und überflüssige Weit-

läufigkeit der Darstellung immer empfindlicher be-

merkbar. Auch in diesem Bande finden sich

Theorien, denen ich nicht beistimmen kann; eine

davon, die der Vf. besonders hartnäckig verficht,

möge hier erwähnt sein. S. 246 ff. wird ausein-

andergesetzt, dass pais von pax, oder wahr-
scheinlicher von dem volkslateinischen, analogi-

schen Nominativ pacis komme, während pace
nur *pai ergeben konnte, da das auslautende e

vor der Assibilirung des c gefallen sei. Dass
die Form *pai sodann durch den Nom. Sg. und
Nom. Acc. pl. pais verdrängt und pais somit die

einzige Form für beide Casus der beiden Numeri
wurde, liege an dem Einfluss von lndeklinabilicn

wie fais = fascis; was auch das Adverbium
mais = magis dabei zu thun gehabt haben soll,

ist mir nicht klar geworden. Ebenso ging cs
mit nois = nux, das den Acc. sing. *noi aufge-
geben hätte, um sich Wörtern wie bois („Wald“)
anzugleichen, wobei noch das Adverbium pois
(*nachher“) eine Rolle gespielt haben soll. Auch
peis (= pix, „Pech“) hatte das Streben, sich

einem supponirten *peis („Fisch“) = pjscis in

allen Casus zu conformiren, wozu auch pis —
pejus, wie cs scheint, beitrug. Dass man dann
für die erwähnten nois („Nuss“) und peis („Pech“)
auch noiz und peis finde, liege an dem Einfluss
von noiz = 'noctis (analogischer Nora. sg. für

nox „Nacht“) und peiz = pcctus. Und so
oder ähnlich geht es auch mit den andern Sub-
stantiven, deren lat. Acc. sg. auf -cem ausging.
Das Zahlwort dis verdanke sein s der Analogie
zu sis == sex, da es sonst nur *di lauten könnte.
Man sieht, der Ausgangspunkt dieser verwickel-

ten Theorien ist derselbe, der den Vf. im

1. Bande, S. 205 ff., veranlasste, fail und dii als

die lautlich normalen Vertreter von facit und

dicit anzuschen, während das s in plaist, tatst ,

gist, hist, Juist analogisch sein sollte; oder eben-

daselbst S. 296 fis aus *flsi, statt feci, abzu-

leiten; ib. S. 215, Anm. 1, das z t bezw. s, in

den Konjunktivformen der I. Konjugation, wie

z. B. chevalzt, cersl usw., nicht aus dem assibi-

lirten c
,

sondern durch Angleichung an den In-

finitiv zu erklären. An der zuletzt erwähnten

Stelle widerspricht übrigens die Fussnotc dem
Wortlaute der im Text gegebenen Regel. Wes-
halb es „unglaubhaft“ sein soll, dass das nach-

tonige e „sich lange genug erhalten habe, um
Assibilation des c bewirken zu können“, ist mir

unverständlich, da doch die nachtonigen Vokale

erst nach der Diphthongirung der Tonvokalc,

also frühestens im VII. Jh., gefallen sind. Dass

mindestens um diese Zeit das c vor e, i schon

auf dein Wege zur Assibilation war, bat m. W.
noch Niemand bestritten.

Jena. W. Cloctta.

Geschichtswissenschaften.

Urkundenbuch der Stadt Hildesheim. Im

Aufträge des Magistrats zu Hildesheim hgb. von

Richard Doebner. VII. Tb. Von 1451 bis

14 80. Mit Auszügen aus den Kämmereirechnungen

und 18 Siegeltaf. Hildtsheim, Gerstenberg, 1899.

111 u. 848 S. 8°. M. 34.

Die ersten 6 Hände de9 Hildesheimer Ur-

kundenbuchs enthielten das Material zur Stadt-

geschicbtc bis zu der ursprünglich dem Werke
gestellten Zeitgrenze 1450 und zwar Bd. I—IV

die Urkunden einschliesslich der Korrespondenzen,

Stadtbucheinträge usw., Bd. V u. VI die Käm-
mereirechnungcn von 1379 an. Wenn der Magi-

strat sich entschlossen hat, noch zwei Bände

hinzuzufügen, so hat er sich dadurch nicht allein

um die Geschichte von Hilclcsheim, sondern um
die deutsche Stadtgeschichtc überhaupt ein un-

zweifelhaftes Verdienst erworben; die meisten

stadtgeschichtlichen Quellenwerke gelangen be-

kanntlich nicht bis zum Ende des Mittelalters

und lassen vollends die nachmittclaltcrliche Zeit

ganz unberücksichtigt, weil die Ucbcrfülle des

erhaltenen Materials die Veröffentlichung sehr

erschwert. Um dieser Ucbcrfülle Herr zu wer-

den, dazu bedarf cs einer so genauen Vertraut-

heit mit dem Stoffe, wie sic sich der Hgb. in

mehr als zwanzigjähriger Arbeit erworben hat.

Ihm, an dessen Leistungsfähigkeit und Ausdauer

das Urkundenbuch die grössten Anforderungen

gestellt hat, gebührt in erster Linie unser Dank.

Ueber Anlage und Ausführung des Werks
haben wir an dieser Stelle wiederholt eingehend

berichtet und können uns daher kurz fassen.

Der vorliegende Band enthält 948 Urkunden aus
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einem Zeitraum von nur 30 Jahren, von denen

598 vollständig, die anderen in meist sehr

knappen Auszügen veröffentlicht sind; verschwin-

dend wenige dieser Urkunden waren bereits vor-

her bekannt gemacht. Es sind das bei Weitem
nicht alle Dokumente, die aus der angegebenen

Zeit erhalten sind; man darf jedoch zu der Sach-

kunde des Hgb.s das volle Vertrauen haben, dass

nichts irgendwie Wichtiges ausgefallen ist, eher

würden wohl hie und da noch mehr Kürzungen

möglich gewesen sein. Ueber die Korrektheit

der Abdrücke und Auszüge können wir uns nach

dem, was wir früher an dieser Stelle gesagt,

jedes Urtheils enthalten.

An die Urkunden schliessen sich knappe,

lediglich das sachlich Wichtige hervorhebende

Auszüge aus den Kämmereireebnungen der an-

gegebenen Jahre an, deren Verst&ndniss durch

die treffliche Einleitung zu Bd. VI erleichtert wird.

Die Register, die wieder wie zu Bd. I—IV

in Personen- und Ortsregister getrennt erschei-

nen »und unter dem Stichwort Hildesbeim auch

viel Sachliches enthalten, also eine Ergänzung

des i. J. 1897 herausgegebenen Glossars zu Bd.

I— IV von Herman Brandes bilden, zeugen von

derselben Sorgfalt und Sauberkeit, wie ihre Vor-

gänger.

Eine sehr dankenswerthe Zugabe sind 18

Tafeln mit 196 Abbildungen von Siegeln der

Stadt (Altstadt, Neustadt, Dammstadt), der Pfarrer

und Archidiakonen, des Domkapitels, der Vögte,

der Hospitäler, der Innungen usw., vor Allem

aber zahlreicher bürgerlicher Familien. Bei der

Auswahl dieser Abbildungen hat der 1894 ver-

storbene Emil Freiherr von Hammerstein-
Ges mold, bei der vorausgeschickten Beschrei-

bung Professor Hildebrandt in Berlin den Hgb.

unterstützt.

Auf den Inhalt der initgetheilten Dokumente
einzugehen verbietet die Reichhaltigkeit und bunte

Zusammensetzung des Materials. Ein achter und

letzter Rand, der bis 1 500 bereits gedruckt ist,

soll eine eng begrenzte Auswahl der wichtigsten

Urkunden zur späteren inneren und äusseren

Stadtgeschichte bringen.

Dresden. H. Krmisch.

Wilhelm Schmidt, Die Kirchen- und Schul-

visitation im Herzbcrgcr Kreise vom Jahre

1 5 29, nebst Urkunden. [Wissensch. Beil, zum Jahres-

bericht des l.eibniz • Gvmn. zu Berlin.] Berlin, R.

Gaertncr (Herrn. Heyfelder), 1899. 27 S. 4". M. 1.

C. A. H. Burkhardts meisterhafte Geschichte

der sächsischen Kirchen- und Schulvisitationen

(1879) hat leider keine Fortsetzung erfahren,

wohl aber hat sic anregend und befruchtend ge-

wirkt. Die Aufmerksamkeit ist seitdem den Visi-

tationsakten sehr zugewandt, die ein so unver-

gleichliches Stück Wirklichkeit von der Durch-

führung der Reformation im Volke enthüllen.

Das vorliegende Programm hält sich im Rahmen
des Burkhardtschen Buches. Es druckt einen

Theil der Protokolle ab, die dem zweiten Kap.

bei Burkhardt (Visitation des Kurkreises 1528
— 29. S. 29 ff.) zu Grunde gelegen haben. Ob
cs rathsam ist, in so zersplitterter Form kleinere

Stücke aus den Protokollen abzudrucken, scheint

sehr fraglich. Solche Akten müssten zusammen-

hängend mit guten Registern herausgegeben wer-

den. Noch dazu konnte dieser kleine Abschnitt

wegen Raummangels nicht einmal vollständig ab-

gedruckt werden. Ganze Theile sind nach S. 9

ausgelassen (zumeist, was sich auf den Gottes-

dienst, gemeinen Kasten und die Gehälter bezog).

Trotzdem ist der Ertrag der fleissigen Arbeit

nicht unbedeutend. Die meisten Beobachtungen,

die man beim Lesen der Akten macht, und die

hier S. 3— 9 zusammengefasst sind, kennt man

allerdings bereits aus Burkhardt, so die ungün-

stigen pekuniären Verhältnisse der Landgemein-

den, die schnellere Durchführung der Reformation

in den Städten, das Daniederliegen der Schulen

auf dem Lande, die Unbildung der Pfarrer u. dgl.

Die zahlreichen Patronatsstellen dieses Kreises

illustriren gut das verschiedene, stets einfluss-

reiche Verhalten des Adels bei der Durchführung

der neuen Gottesdienstordnung. Mühe macht die

Abschaffung der Messe ohne Kommunikanten

(S. 19, 20, 21 u. f.). Untüchtige Pfarrer müssen

im Amt gelassen werden, weil sie wendisch

können (S. 24); Pfarrer, die des Wendischen

unkundig sind, sollen wenigstens die 10 Gebote,

den Glauben und das Vaterunser für ihre wen-

dischen Gemeindeglieder wendisch können. Ein

besonderes Interesse haben die vorliegenden

Akten durch zahlreiche Randnotizen Melanchthons,

die zwar inhaltlich in ihrer nüchternen Sachlich-

keit belanglos sind, aber formell einmal das Inter-

esse und den Fleiss Melanchthons bekunden und

ausserdem den Beweis erbringen, dass während

der Visitationsreisen noch stillschweigend Ver-

schiebungen unter den Visitatoren eintraten.

Melanchthon musste den überbürdeten Probst

Jonas bisweilen vertreten. Mit einigen lehr-

reichen Anmerkungen zum Text schliesst die

Arbeit.

Greifswald. F. Kropatscheck.

Geographie, Länder- und Völkerkunde.

Carl Uhlig, Die Veränderungen der Volks-

dichte im nördlichen Baden 1852— 1895.

(Forschungen zur deutschen Landes- und Volkskunde

im Aufträge der Centmlkommission für wissenschaft-

lich, Landeskunde in Deutschland hgb. von A. Kirch-

hoff. XI. Bd.. H. 4.] Stuttgart. J. Engelhorn. 1899.

1 22 S. 8* mit 3 Karlen. (I : 3000011). M. 10.

Während die Volkswirtschaftslehre die Stärke

der Bevfllkerungszunahme erforscht, liegt der

Erdkunde an der vorurteilsfreien, auf statisti-
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scbes Material gestützten Feststellung, bezw.

kartographischen Darstellung der örtlichen

Verthei lung der Volksdichtc und der Ergrün-

düng ihrer Ursachen. Die Untersuchungen über

Volk »dichte von geographischem Standpunkte aus

gehören der zweiten Hälfte unseres Jahrhunderts

an; sie sind durch die Statistik ins Leben ge*

rufen und gefördert, in der Methodik aber von

derselben immer mehr frei geworden. Auch
die Erdkunde versucht, die Ergebnisse und

methodischen Fortschritte verwandter Wissen-

schaften sich dienstbar zu machen und zugleich

ihren Charakter als selbständiger Forschungs-

und Wissenszweig zu läutern. Die vorliegende

äusserst fleissige und gewissenhafte Arbeit zeigt

uns, wie weit und auf welche Weise wir die

Ergebnisse, insbesondere der Wirthscbafts- und

Gewerbestatistik, für geographische Spezialarbei-

ten verwenden können, ohne den methodischen

Grundsätzen der Erdkunde untreu zu werden.

Zusammen mit der 1896 erschienenen Arbeit

von L. Neumann über den südlichen Schwarz-
wald giebt U.s tabellenreichc Schrift ein Bild

von dem rühmenswerthen Eifer und Geschick,

mit welchem im Lande Baden auf den Gebieten
der Statistik und Landeskunde gearbeitet wird.

Die Muthmassungen des Vf.s über die Dichte-

änderungen sind so vorurthcilsfrci und klar be-

gründet, dass das Werk wohl geeignet ist, zu

ähnlichen Arbeiten anzuregen und anzuleitcn.

Die von Wagner und Debes vorzüglich herge-

stellten Karten schliessen sich in der Darstellungs-

art im allgemeinen den Grundsätzen an, welche
in der 1897 bei Wilh. Scholz in Braunscbweig
erschienenen Schrift des Ref. eingehend bespro-
chen sind.

Frankfurt a. M. K. Neukirch.

Rechts- und Staatswissenschaften.

Rudolf von Scala, Die Staatsverträge des
Alterthums. I. Th. Leipzig, B. G. Teubner,
1898. XV u. 1*26 S. 8* M. 8.

Die Sammlung der antiken Staatsverträge, die
Scala unternommen hat, ist so angelegt, dass
sie sich in vier Abschnitte gliedert. Der erste
soll die Verträge umfassen, bei denen ein Zwei-
fel über die Zeit entweder überhaupt nicht statt-

findet oder doch für die Beurthcilung der Ver-
hältnisse, die zutn Abschluss führten, nicht in

Betracht kommt, ln den zweiten sollen die Ver-
träge autgenominen werden, bei denen nicht nur
das Datum, sondern auch die Anlässe des Ab-
schlusses ungewiss sind, in den dritten die Ver-
träge, deren Existenz oder völkerrechtlicher Cba-
lakter Bedenken unterliegt, in den vierten Bruch-
stücke von Verträgen.

Zunächst legt Sc. den ersten Thal des 1.

Abschnittes vor; er enthält die Verträge von
den ältesten Zeiten bis 330 v. Cbr. Der 2.

soll von da bis 476 reichen. Berücksichtigt

sind nicht nur solche Verträge, die im Wort-

laute erhallen sind, sondern auch solche, von

denen nur der Inhalt oder ein Stück des Inhaltes

oder auch nur die Thatsache des Abschlusses

überliefert ist. Die Reihenfolge ist chronologisch.

Alle Stücke der Sammlung sind mit einer ara-

bischen, die im Wortlaute erhaltenen Verträge

daneben auch mit einer römischen Ziffer be-

zeichnet. Bei jeder Nummer sind zunächst die

Qucllcnslellcn abgcdruckt (die orientalischen in

Uebersetzung), die den Inhalt wiedergeben oder

die Thatsache des Abschlusses bezeugen. Es

folgen, wo es nöthig schien, ein knapper text-

kritischer Apparat und kurze sachliche Erläute-

rungen, die zuweilen auch die Datirung begrün-

den, überall reichliche Verweisungen auf die

moderne Litteratur, auch auf die allgemein ver-

breiteten Handbücher. Vielfach sind noch in

kleinerem Druck Quellenstcllcn beigefugt, die

geeignet sind, Vorgeschichte und Bedeutung

eines Vertrages zu beleuchten. •

Es ist sehr zu bedauern, dass Sc. sich durch

den Wunsch des Verlegers genöthigt gesehen

hat, seine Erläuterungen so eng zu beschränken.

Er ist dadurch auch daran verhindert worden,

manche Ansichten ausführlicher zu begründen,

die so in ihrer kurzen Forinulirung etwas be-

denklich aussehen. Unter Nr. 19 sind als Zeug-

nisse für den um 648 abgeschlossenen Frieden

zwischen Chalkis und Erctria zwei Stellen ange-

führt, an denen nicht von einem Friedensver-

trage die Rede ist, sondern von einer völker-

rechtlichen Konvention, durch die die Kontra-

henten sich verpflichteten
, in den von ihnen er-

warteten künftigen Kämpfen keine Fernwaffen

zu gebrauchen. Unter Nr. 34 werden zwei

Plutarchstellen abgedruckt, die beide nach einem

Aristoteleszitat einen Satz aus einem zwischen

Sparta und Tegea abgeschlossenen Vertrage

mitthcilen. Wenn Sc. den Beginn der Freund-

schaft Spartas mit Tegea um 550 ansetzt, so

hat das seine guten sachlichen Gründe. Aber

er meint, gerade der erhaltene Satz müsse einer

um 550 aufgczcicbneten Urkunde angehören,

weil der darin vorkommende alterthümliche Aus-

druck fyrpxit'* tcqiecv entschieden für das 6. Jh.

spreche. Und doch ist es bekannt, dass die

Sprache des Rechtes und der Urkunden alter-

tbümliche Wendungen bis in sehr späte Zeit

bewahrt. Ebenso willkürlich erscheint es, wenn

ein von Aristoteles als zu seiner Zeit gültig er-

wähnter Handelsvertrag zwischen Karthagern

und Etruskern mit dem um 540 von Karthagern

und Etruskern gegen die Phokaier auf Korsika

geführten Kriege in Verbindung gebracht wird.

Möglich ist cs ja, dass der im 4. Jb. rechts-

kräftige Vertrag schon seit dem sechsten bestand.

Aber auch in der Zwischenzeit kann es an Ge-

legenheiten, einen neuen Vertrag zu schliessen

I!

i
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oder einen älteren abzuändern oder zu erneuern,

nicht gefehlt haben.

Noch dringender als eine Erledigung dieser

und ähnlicher Anstände möchte man Auskunft

über die Gründe wünschen, die Sc. hier und da

zur Berücksichtigung oder Weglassung eines

Vertrages bestimmt haben. Unter Nr. 44 wer-

den als Staatsverträge die von dem Satrapen

Artaphernes veranlassten Vereinbarungen ange-

führt, durch die die der persischen Herrschaft

unterworfenen ionischen Städte sich gegenseitig

verpflichteten, etwaige Streitigkeiten zwischen

Bürgern verschiedener Städte auf dem Wege
Rechtens auszumachen. Sonst schliesst Sc. Ver-

träge aus, deren Kontrahenten nicht die volle

Souveränität bcsassen, ja er hat sogar dem
ersten athenischen Seebunde keinen Platz einge-

räumt. Aber der Abschluss dieses Bundes

war zweifellos ein völkerrechtlicher Akt; dass

das ßundesverhftltniss sich später in Herrschaft,

die Gleichberechtigung der Bundesgenossen in

Unterordnung unter Athen verwandelte, konnte

kein Grund sein, die Willenserklärungen bei

Seite zu lassen, in denen Bundesverhältniss und

Gleichberechtigung ausdrücklich ausgesprochen

waren. Eher lässt cs sich verstehen, dass Sc.

die Ausdehnung des peloponesischen Bundes und

die Beziehungen, die zwischen Athen und Sparta

vor den Perserkriegen bestanden zu haben schei-

nen, übergeht; denn diese Zusammenhänge sind

ziemlich dunkel. Aber weshalb sind die wieder-

holten Einungen der Boioter nicht berücksichtigt?

Allerdings ist der Charakter dieser Einungen aus

den Münzen genauer zu erkennen als aus Iitte-

rarischen Zeugnissen. Aber in anderen Fällen

reiht Scala auch solche Bündnisse ein (und zwar

mit Recht), deren Existenz überhaupt nur aus

Münzen zu erkennen ist. Und warum fehlt der

392 zwischen Korinth und Argos vereinbarte

Synoikismos ?

Es ist zu hoffen, dass eine neue Auflage

Sc. Gelegenheit geben wird, diese und ver-

wandte Bedenken, die seine Arbeit in der gegen-

wärtigen Gcsalt erregen muss, in der einen oder

anderen Weise zu heben.

Friedeberg Nm. Friedrich Caucr.

Kunstwissenschaften.

Felix Witting, Piero dei Franceschi. Eine

kunsthistorische Studie. Strassburg, J. H. Ed. Hcitz,

1898. V' u. 194 S. 8* mit 15 Lichtdrucktaf. M. 4.

Crowe und Cavalcaselle brachten in ihrer

Geschichte der italienischen Malerei (dtsch. Aus-

gabe 1870 Bd. UI) zum ersten Male eine zu-

sammenhängende Darstellung von Piero dei Fran-

ceschis Leben. Seitdem hat man diesen selt-

samen Künstler nicht aus den Augen verloren.

Namentlich Wilhelm Bode hat Wichtiges zur

Vervollständigung seines Werkes beigetragen.

Alle neuen Forschungsergebnisse sind in der

ital. Ausgabe (1898. Bd. VIII) ihres Buches von

Crowe und Cavalcaselle zusammengcstcllt und

verwerthet worden. Fast gleichzeitig ergreift

Witting das Wort. Die Zahl der echten und

anerkannten Bilder, also die Grundlage für die

Kenntniss eines jeden Künstlers, deckt sich in

den beiden neusten Arbeiten fast vollständig.

Auch bestehen keine fiefen Meinungsverschieden-

heiten über die historische Stellung Pieros. Einen

Vorzug hat indessen W. doch erstrebt. Der
Kernpunkt im Schaffen Pieros ist die Rautndar-

stcllung, und sie mit klaren Begriffen zu analy-

siren, war die Hauptaufgabe. In ihrer Lösung

läge ein Gewinn, w'elcher der Geschichte des

monumentalen Stiles in der italienischen Malerei

zu Gute kommen müsste. Crowe und Caval-

cascllc haben diese Seite des Themas kaum ge-

streift. W. gellt mit Ernst auf sie ein und for-

dert durch manchen Gedanken Beachtung. Da
er sich aber allzu ängstlich an die Formeln hält,

die A. Schmarsow in seinen ästhetischen Theorien

aufstellt, ist cs ihm nicht gelungen, sich verständ-

lich zu machen. Mit solchen krausen Konstruk-

tionen ist Niemandem geholfen. Wo W. sich

freier giebt, gewinnt er durch Wärme des Vor-

trages und vor Allem durch die liebevolle Cha-

rakteristik seines Helden. Damit rechtfertigt er

auch den keineswegs leichten Versuch, das Le-

ben des Malers von Borgo San Sepolcro mono-

graphisch darzustellen.

München. Artur Weese.

Notizen und Mittheilungen.

Die Kgl. Akad. d. Wiss. zu Turin schreibt c. Preis

von 30UUO l. (Villomi) für d. beste kritische Werk
üb. d. röm.-lat. Litt, in d. J. 1903— 1906 aus; d. Be-

werbg steht Gelehrten aller Nutionniit. offen.

Die diesjähr. Marburgcr Ferienkurse finden vom
17.— 29. Juli u. vom 2.— 15., viell. auch noch vom 17.

—31. Aug. statt Vorlcsgn u. llebgn in dtsch., franz.

u. engl. Sprache halten die ProfT. Brnndi, Dissc, Natorp,

Victor, Chabot, JoufTret, Herford. Moore Smith. Lic.

Bauer, die Drr. Fink, Hermann, Doutrepont, Gruny,

Passy, Edwards, Henth, Tillcy, Schcllcnberg, Frau Rousson

u. Frl. Klein. Programme sind durch die llniv.-Buchhldg

v. Üskar Ehrhardt zu beziehen.

In London ist c. Crctan Exploration Fund be

gründet worden, der in Verbindg mit der Archäolog.

Gesellsch. in Athen die von Pashlev u. Spratt angelan-

genc u. von Halbherr u. Fabricius mit Erfolg weiter

geführte Forschgsarbeit auf Kreta nufnehmen u. syste-

matisch betreiben will. Schutzherr d. Gesellsch. ist

Prinz Georg v. Griechen Id.

Gelehrte Gesellschaften und Vereine.

Sltzgsber. d. Kgl. Preuss. Akad. d. Wlss. zu Berlin. •>

8. Juni. Gesommtsitzg. Vors. Sekretär: Hr. Dicls.

•) Hr. Schräder legte den 1. Theil e. Abhdlg üb.

•) Sunderabdrilcke auch der in den Sitzungsberichten cr-

•chiencrien Minhctlungcn sind vorn I. Jan 1SW zum .Preise von

vw und I M. (mehr als i Bugen Mark M.) durck die \crlogs-

Mtchhandiung von G. Reimer zu beziehen.

') Erscheint nicht in den akademischen Schriften.
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d. hcmerologische Tafel II. Rawl. 32. 33. vor. .Die

Bezeichrign des je siebenten Monatstages als U D. S I,

U D. H U L. 1 K (GAL) „günstiger Tag. verderblicher

Tag“ werden erörtert.

Hr. Conze überreichte den Jahresber. üb. d.

Thätigk. d. Kais. Dtsch. archäolog. Instituts.

Der Vorsitzende legte vor: F. K. Ginzel, Speziell.

Kanon d. Sonnen- und Mondfinsternisse für das Länder-

gebiet der klass. Alterthumswissenschftn und d. Ztraum
von 900 v. Chr. bis 600 n. Chr. Bearb. auf Kosten

und hgb. mit Unterstützg d. Kgl. Preuss Akad. d. Wiss.,

mit 3 Karten im Texte und 15 kolorirtcn Karten. Ber-

lin 1899. 4°.

Die phil.-hist. Kl. hat bewilligt: Hm. Mommsen
zur Fortführg der Vorarbeiten zur Herausgabe des Codex
Theudosianus 2400 Mark; Hm. Prof. Dr. Kon rad Bur-
dach in Halle a. S. zur Fortsctzg s. Untersuchgn über

Ursprung u. Ausbildg der nhdlschen Schriftsprache und
des dtsch. Humanism. 2000 Mark; Hrn. Prof. Dr. Nico-
laus Müller in Berlin zur Herausgabe der altjüd. In-

schriften Italiens 1500 Mark.

Gesellschaft für Rheinische Geschichtskunde. Bericht
Üb. die wissenschaftl. Untemehmgn,

erstattet vom Vorsitzenden Prof. Dr. J. Hansen.
Seit der 17. Jahresversamml. wurden ausgegeben:
1. Geschichtl. Atlas d. Rheinprovinz (12. Pu-

bliknt.): 7. Liefer. Karte der pol. u. administrativen

Eintheil. d. heut. Rheinprovinz ». J. 1789. Ucbersicht
d. Staatsgebiete, bearb. u. entw. von Dr. Wilh. Fa-
bricius. (1 : 500000.) Bonn, Behrend, 1898. — 2. Die
Kölner Stadtrechn, des M.-A.s., bearb. von Dr. Rieh.

Knipping. 2. (Schluss-)Bd. Die Ausgaben. Ebda.
1898, (15. Publikut.) — 3. Das Buch Weinsberg.
Bd. IV, 1588—1597 (Schluss-Bd.), bearb. von Dr. Fricdr.

Lau. Bonn, Hanstcin 1898. (Io. PublikaL)
Der Band der von Herrn Locrsch herausgegeb.

Rheinischen Weisthümer, (Kurtrier. Aemter Ober-
amt Boppard, Stadt und Amt Koblenz und Amt Borg-
pflege). wird demnächst erscheinen; der II. Bd. soll so-

fort begonnen werden. — In der Urbar- Ausgabe, unter
Hrn. Prof. La mp rechts Leitung, sind die Urbare von St.

Pantaleon in Köln bis zum 22, Bogen gedruckt. Für
einen Thcil der Urkd., bisher nur in einem ungenauen
späteren Kopier gekannt, sind noch vorhandene Origi-
nale des Düsseldorfer Staatsarchivs beim Drucke zu
Grunde gelegt. Vom Texte sind etwa J

/3 gedruckt; der
1. Bd. der Urbare, mit ausführlichem Namen- und Sach-
register und kurzer Einleitung, wird im Laufe d. J, aus-
gegeben werden können. — Der Bearbeiter der Wor-
dener Urbare, Herr R. Kötzschke, sichert die Einlie-
ferung des Manuskriptes (40 Druckbogen) für den Som-
mer d. J. zu, dieser II. Bd. wird also im nächsten Jahre
erscheinen können. — Den Arbeiten zur Vollendung des
2. Bdes. der Jülich-Bergischcn Laodtagsaktcn 1.

Reihe wird sich Herr G. von Below in Marburg erst
vom Sommersemester ab wieder zuwenden können. —
I'ür die Ausgabe der Jülich-Bergischen Lundtags-
akten II. Reihe, unter Leitung von Herrn Harlcss in

Düsseldorf ist die Sammlung und Bearbeitung des Ma-
terials bis z. J. 1629 geführt. Sobald das J. 1631 er-
reicht ist, hofft der Hgb. den I. Band druckfertig vor-
legcn zu können. — Die Bearbeitung des 2. Bandes der
alteren Matrikeln der Univ. Köln hofft der Hgb.,
Herr Keusscn in Köln, bis Ende d. J. wieder in die
Hand nehmen und ununterbrochen beendigen zu können.— Ueber die Herausgabe der älteren rheinischen
Urkunden (bis zum J. IOUO) konnte noch kein Beschluss
gefasst werden. — Die 11. Abth. der crzbischöfl.-
kölnisch. Regesten (Bearbeiter Herr Rieh. Knipping)
ist bis zum 6. Bogen <1 130—Mi) gedruckt. Der Band
wird noch in diesem Jahr erscheinen. — Für die 1H. Ab-
thcilung der Regesten (1304—1414) hat Herr Moritz Müller
die Sammlung des gedruckten Materials abgeschlossen.

Die Bearbeitung der unter der Oberleitung von Herrn

Gothcin stehenden Zunfturkunden der Stadt Köln
glaubt Herr Hcinr. von Loesch in Köln auf das Mittel-

alter beschränken zu müssen. Für diesen Zeitraum ist

aber das Material im wesentlichen gesammelt, und cs

ist mit der abschliessenden Redaktion begonnen worden.

Die Reihenfolge und Gliederung der Zünfte im Verbund-

briefe von 1396 wird der Ausgabe zu Grunde gelegt;

die Einleitung, die mit mögt. Ausschluss d. polit.

Gesch. in svstemat. Gliederung die Entwickelung der

einzelnen Institutionen darsteilen soll, hofft der Hgb.

etwa in Jahresfrist fertig zu stellen. — Von dem unter

Leitung von Herrn Nissen herausgegeb. Geschichtl.
Atlas ist die Uebersichtskartc üb. die Staatsgebiete i.

J. 1789 herausgekommen. Herr Fabricius in Darmstadt

bearbeitet die Karte der kirchl. Eintheil. nach der Refor-

mation u. hat mit dem Erzbisthum Trier begonnen.

Gleichzeitig arbeiten in den Staatsarchiven von Düssel-

dorf die Herren Redlich u. Knipping und von Koblenz

Herr Forst an der systematischen Sammlg. des Materi-

als für die ältere Gestaltung der Territorien und der

kirchlichen Zustande der Rheinlande. — Für die Her-

ausgabe der Akten der Jülich-Clevischen Politik

Kurbrandenburgs (1610—40) hat Herr H. Löwe
den Rest der in Betracht kommenden Düsseldorfer Ar-

chivaJicn der J. 1610/14 erledigt, zugleich das ganze bis

jetzt gewonnene Aktenmaterial neu durchgesehen. Eine

demnächst erscheinende Arbeit üb. d. Verwaltg. d. Mark-

grafen Ernst von Brandenburg wird über einige Ergeb-

nisse Rechenschaft geben. — Den bibliographischen

Thcil seines Verzeichn, d. Kölner Inkunabeln lmt

Herr Dr. Voullieme in Berlin noch nicht völlig beendet;

ein Besuch von Wolfcnbüttel bereicherte die Sammlung
erheblich; sic umfasst jetzt 12fX>— 1250 Nummern. —
Von dem erläuternden Text zur Gesch. der Kölner
Malcrschulc von Herrn Aldenhoven in Köln liegen

Kap. 1—9 (13Q0— 1500) fertig vor; Kap. 10, die Mei-

ster von St. Severin und des hl. Bartholomäus, sind in

der Arbeit. Nur das Schlusskapitel üb. d. beiden Bar-

thel Bruyn steht noch aus. — Für die Sammlung von

Regesten zur Gesch. d. Rhcinlande aus d. Vati-

kan. Archiv 1294—1431 hat Herr Sauerland in Rom die

Registerbände für die drei Pontifikate Bonifaz' VIII,

Benedikts XI und Clemens' V nachlragl. durehgeschen

und hat sodann mit dem H>. Pontilikatsjohre Johanns

XXII (1325) die unterbrochene Arbeit wieder aufge-

nommen; für den Zeitraum von etwa drei Jahren liegen

hier mehr als 400 Urkunden. Bis Ende Juni hofft der

Berichterstatter das Material bis zum Ende des Ponti-

fikats Benedikts XII (1342) durchzuarbeiten. Zur mög-

lichsten Vollständig^ d. Sammlg., wird er in den Som-

merferien für 1294/1341 das Material aus den rhein-

und benachbarten Archiven zu ergänzen suchen; Metz

und Coblcnz hat er bereits besucht, viele d. einschlägi-

gen Urkunden sind schon gedruckt; er hofft daher diese

Arbeit rasch erledigen zu können. — Die Inventari-
sirung der kleineren Archive durch Herrn A. Tille

in Bonn ist für den ganzen Regierungsbezirk Köln, mit

Ausnahme des Stadtkreises Köln, von dessen Inventari-

sirung in diesem Zusammenhänge abgesehen werden

soll, erledigt. Die bisher erschienenen Hefte sind zu

einem ersten Bande der ^Ucbersicht über den Inhalt

der kleineren Archive der Rheinprovinz
- zusammenge-

fasst, dem 4. Hefte ein Register und ein Vorwort mit

Titelblatt beigegeben worden. Hansen.

ln d. Junisitzg d. Archäolog. Gesellsch- zu Berlin

sprach Hr. F. Winter üb, d. Silberschätzc von Bosco

Reale u. Hildesheim, und Ilr. Wiegand üb. d. Aus-

grabgn in Priene.

In d. Sitzg d. Xumismat. Gesellsch. zu Berlin am
5. Juni hielt Hr. v. Küh lewein e. Vortrag üb. Weih-

nachts- u. Xcujahrsmednillcn. *

In d. Sitzg d. Gesellsch. f. HeitnalhkJc <1. frov.

Brandenburg zu Berlin am 31. Mai sprach Hr. Otto
Pniower üb. Heinrich v. Kleist u. Berlin.
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Personalchronik.

Todesfälle:

Der fr. o. Prof. d. Jurispr. an d. Univ. Bonn, Geh.
Rath Ur. Wilhelm Endcmnnn, am 13. Juni, 74 J.

alt, in Kassel: der fr. Dircetor d. Domgymn. in Naum-
burg, Dr. H. S. Anton, im 70. J., in Jena.

Neu erschienene Werke,
vom iS. bis 21. Juni in der Redaktion eingeliefcrL

Bacher, W., D. Agada d. palüst. Amoriicr. 3. Bd.:

U. letzt Amoräer d. heil. Landes, v. Anf. d. 4. bis Auf.

d. 5. Jh. Strassb., Trübncr. M. 12.

Beitrage z. roman. Philologie. Festgabe fr. Gust.

Gröber: Koschwitz, E., Ueb. e. Volksdichter u. d.

Mundart v. Amiens. — Waitz, H. , D. krit Text der

Ged. v. Gillebert de Berncville. — Kaluza. M., Ueb.

d. Antheil des Raoul de Houdcnc an der Verfasserschaft

der Vengennce Koguidel. — Behrens, D., Z. Wort-

gcsch. des Franzos. — Zenker, R., D. hist Grdlagcn

d. 2. Branche des „Couronnement de Louis“. — This,
C., Z. Lehre d. Tempora u. Modi im Franzos. —
Becker, Phil. Aug., D. siege de Barbastre. — Schnee-
gans, H., Groteske Satire b. Moliere? — Freymond,
’E., Artus’ Kampf mit d. Katzenungethiim. — Schncc-
gans, K. Ed., Z. chanson de geste „Aiol et Mirnbel*.
— Vossler, K., B. Ccllinis Stil in s. vita. — Thurau,
G.,' Geheiimvisscnsch. Probleme u. Motive in d. mod.
franz. Erzählgslitt. — Lang, H. R., The dcscort in

Old Portuguese and Spantsh poetry. — Zcliqzon (!),

L. , Mundartliches aus Malmedy (Prcuss. Wallonie).

Halte, Nicmevcr. M. 16.

Beltz, Rob., Machiavclli. [Virchows Samml. gcmvstdl.

Vortr. 317.] Hamb., V. A. (Richter). M. 0,90.

Blume, W. v.. D. Grdlagcn unserer Wehrmacht.

Bert, Mittler. M. 3.

Buchholz, E., D. Konrektor von Einem u. s.

Tochter Charlotte. |Jahresber. d. Prog. zu Münden.]

Münd., Klugkist.

Duhm, B.. D. Psalmen erklärt. [Martis Handkomment.
Lf. 8.] Frbg, Mohr (Siebeck). M. 6.

Faguel, Em., Flaubcrt. [Lcs grands ccrivains fran-

ifais.] Paris, Hachette. Fr. 2.

Flcischner, L., Grdzge d. Volkswirtschaftslehre.

Lpz., Verl. d. Handclsakad. Geb. M. 3.

F reymond, E., Artus’ Kampf mit d. Katzenungethüm.

E. Episode d. Vulgata des livre d' Artus. D. Sage u.

ihre Loknlisirg in Savoyen. [S.-A. aus d. Festgabe f.

Grober.] Halle, Niemeyer. M. 2,40.

Hagen, Edtn. v., D. Welt als Raum u. Materie. Mit

c. Einleitg üb. d. Natur d. Urwesens. Brl., Selbstverl.

Hoffmann, Louise, Sprache u. Litter. d. Wenden.
[Virchows Samml. geineinverst. Vortr. 318.] libg., V.

A. (Richter). M. 0,80.

Hoss. Karl, Stud. üb. d. Schriftlhum u. d. Theologie

d. Athanasius auf Grund e. Echtheitsuntersuchg v.

Athanasius contra gentes u. de incarnatione. Frbg.,

Mohr (Siebeck). M. 3.

Ibsens, H., Sämmtl. VV
f
ke. 5. Bd.: Kaiser u. Gali-

läer. Berl., S. Fischer. M. 4.

Jaures, Jean, Action socialistc. I« scr.: le social,

et l'enseigncment — 1c social, et lcs peuplcs. Par.,

Bcllais. Fr. 3,50.

Kirche, D. kath., hgb. v. d. Leo-Gesellsch. in Wien.
II, 8. Berl., Allg. Verlagsgesellsch. M. I.

Kraus, C. t Heinr. v. Veldekc u. d. mittelhochdtschc

Dichtersprache. Mit e. Exkurs v. Edw. Schröder.

Halle, Niemeyer. M. 4.

Kronenrittcr, Frz., Mich. Gaissmayr. Trag, in 5 A.

Berl., S. Fischer. M. 2.

Lassberg-Lanzbcrg, C. v., D. Weltorganismus.
Begrndg e. auf astrophvs. Gesetzen beruhden Vernunft-

rcligion. Lpz., Haacke. M. 2.

Loseth, E., Obscrvations sur lc Polycuctc de Cor-

neille. [Vidsk. Skr. hist-tilos. Kl. 1899, Nr. 4 d. Akad.
z. Christ.) Christianin, Dvbwad.
Mackenzie, John S., A manuel of ethics. 3 ed.

[The univ. tutorial scries.] Lond., Williams & Norgatc.

Geb. M. 6,50.

Meurer, Christ., Bayer. KirchenVermögensrecht. 3

Bdc. 1. Bd. : Bayer. Kirchcnstiftgsrccht. Stttg., Enke.

Nöldeke, Th., D. semitischen Sprachen. E. Skizze.

2. verb. A. Lpz., Tauchnitz. M. 2.

Puckert, Wilh., Anianc u. GeUone. Diplom.-krit.

Untsuch. z. Gcsch. d. Reform, d. Bencdictincrordens im
9. u. 10. Jh. Lpz., Hinrichs. M. 8.

Puschkin, Al. Serg., Eugen Onegin, nebst P.s Vorw.
u. Anm. dtsch. v. Al. Lupus. Nebst Vorw. u. Anm. d.

Uebs. I. Ges. Neue verb. A. Petersb., Kicker. M. 3.

Rea leneyelop. f. prot. Thcol. u. Kirche, hgb. v. A.

Hauck. 3. A. Heft 61/62: Gottesdienst— Griechcnld.

Lpz., Hinrichs. Je M. 1.

Ritschl, 0., Nietzsches Welt- u. Lebensanschauung

in ihrer Entstehung u. Entwicklg. 2. A. Frbg., Mohr
(Siebeck). M. 1,20.

Samuolsson. Joh., Studia in Valcrium Flaccum.

Upsala, Abnqvist & Wiksell.

Schreiner, Olive, Träume. Aut. Ucbs. n, d. Engl.

v. Marg. Jodl. Mit Einleitg v. Fricdr. Jodl. 2. A.

Berl., F. Dümmlcr. M. 1,60.

Schulz. Aug.. Entwicklgsgcsch. d. phancrogam.

Pllanzendeckc Mitteleuropas nürdl. d. Alpen. (Kirch-

hoffs Forsch. XI, 5.] Stttg., Engelhom. M. 8,40.

Seil, Karl, Goethes Stellung z. Religion u. Christenth.

Vortrag. Frbg.. Mohr (Siebeck). M. 1,80.

Skrine, F. H. & Ross, Edw. D.
,

the heart of Asia.

A history of Russian Turkestan and the Central Kha-

nates from the earliest times. Lond., Methuen & Co.

Wcincl, Heinr., D. Wirkungen des Geistes u. d.

Geister im nachapostol. Zeitalter bis auf Irenaus. Frbg,

Mohr (Siebeck). M. 5.

Wenckstern, Ad. v., D. Schaffung u. Erhaltg. c.

dtsch. Schlachtflotte. Lpz., Dunckcr & Humblot. M. 1,40.

Wen gier, A., Dtsch. Gewcrbcrecht. Lpz., Verl. d.

Handclsakad. Geb. M. 2,75.

Winckler, Hugo, D. Völker Vorderasiens. [D. alte

Orient. Gemeinvcrstündl. Darstellgen hgb. v. d. vorder-

asial. Gesellsch.) 1. Jahrg. I. H. Lpz., Hinrichs.

M. 0,60.

Demnächst erscheinende Werke.
Aus dem Gebiete der

Theologie. A. Aall, Gcsch. d. Logosidee im Chri-

stenthum. II. (Schluss)-Bd. Lpz., Rcisland. Ca. M. 10.

— J. Gey scr, D. philosoph. Gottesproblem in s. wich-

tigsten Auffassungen. Bonn, Hanstein. M. 3,80.

Philosophie. A. H. Tombach, Neue Beiträge z.

Fundamental-Philos. 2. Bd. Bonn, Hanstein. M. 1,50.

Philologie. Konr. Zacher, Knt gramm, Parcrga z.

Aristophancs. Lpz-, Dieterich. M. 2,40. — E. Drerup,

Antike Demosthencsausgaben. Lpz., Dieterich. M. 1,40.

— Leop. Cohn, Einleitg. u. Chronologie d. Schriften

Philos. Lpz., Dieterich. M. 1,30. — M. Schanz,

Gosch, d. röm. Litt. II., I. (august. Zeit) 2. neubcarb. A.

Münch.. Beck. M. 7. — J- Vogel, Goethes Leipz.

Studentenjahre. Lpz., Carl Meyer. M. 4. Georg

Brandes, Ausgew. Schriften in 40 Lf. Lpz., Barsdorl.

Je M. 1.

Geschichte. P. Thu rcau-Dangin, La renaissance

catholiquc cn Anglcterre au 19« s. Paris. Pion. Fr. 7,50.

— Cte. Remacle, Bonaparte ct les Bourbons. Kclations

sccretes des agents de Louis XVIII ft Paris sous lc

Consulat 1802/3. Par., Pion. Pr. 7,50.

Geographie. Ernst Be low, Mexico. Berl., Allg.

Verein f. dtsch. Litt. M. 6.

Kunstwissenschaft. Erich Haencl, Spätgotik u.

Renaissance. E. Btrg. z. Gcsch. d. Rcnaiss. vornehm!.

Digitized by Google
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i. 15. Jh. Sttg., NefT. M. 5. — Franc, de Hollanda,
4 Gespräche üb. Malerei a. d. J. 1538. Hg. v. Joa. de
Vasconccllos. Wien, C. Gracser. M. 7.

Rechtswissenschaft. R. Stephan u. O. Schmid,
D. Schutz d. gewerbl. Urheberrechte d. In- u. Auslandes.
Lpz., Hirschfeld. M. 16,50.

Zeitschriftenschau.

Theologie und Religionswissenschaft.

BeiIr. z. hayer. Kirchgesch. V, 5. Th. Ko Id e,
D. Berul'g d. Kaspar Gretcr als Stiftsprudiger nach Ans-
bach. — K. Schornbaum, Zum Briefwechsel d. Adam
Weiss. — Zur Gesch. d. Konlirmation spez. in Oettin-
gcn. — O. Rieder, Kirehengeschichll. in d. Ztschriftcn
der histor. Vereine in Bayern (Forts.).

Kirckl. Monaixstkr. XVIII, 9. Uti s Laicus, E.
kurzer Unterr. üb. d. hl. Geist. — A. Natorp, l). Ge-
meindediakonissin, bes. auf d. Lande (Schl.). — A.
Lasson, R. Rothes spekulativ. System. — F. W. Har-
nisch, Zur armen. Frage. — Foss, Imperium u. saccr-
dotium. — Schmidt, Aus d. Gesch. d. dtsch. Kirchen-
baucs.

Peoceedings of the Society of BiMical Archaeotogv.
XXI, 5. G. \V. Fmser, Notes on Scarabs. — Th. G.
Fluches, A New Babvlonian King of iho l’erioj of the
l'irst Dvnasly of Babylon; with Indiecndal lfefcrcnccs to
Immerum and Anmanila; Major Mock Irr - Fen-vman's
'fablet giving tbc .Vom« of Templc Overscers

; An Inter-
esting Cylinder-Seal.

Philosophie und Pädagogik.
Zische./. Philos. u. philos. Kritik. 114, 1. L.

Busse, Leib u. Seele. — H. Brijmsc, I). Realität d.
Zeit. — W. Lutoslawskj, Heb. l.otzcs Begriff d. meta-
physisch. Einheit aller Dinge. — E. König, Ed. v. Hert-
manns Kategorienlehre (Seht.).

Zische, f. Psychot. u. Phvsiol. d. Sinnesorgane.
XX, 4. 5. K. Zindlcr, Ueb. räuml. Abbildgn d. Conti-
nuums d. Farbenempfindgn u. s. mathemat. Bchandlg.

W. Thor n er, E. neuer stabiler Augenspiegel mit
rellexlosem Bilde. — Chns. B. Morrev, D. Präzision
d. Bhckhewegg u. d. Lokalisat. a. d. Netzhautperipherie.— «. Uhthoff, E. Bcitrg zur congenital, total. Farben-
blmdh. — W. v. Zchender, D. Form d. Himmels-
gewölbes u. d. Grösser- Erscheinen der Gestirne am
Horizont.

Philologie und Literaturgeschichte.
Zische, f, ägypt. Sprache u. Alterlhkde. 36, 1’. Fr.

iv. v. Bissing. Altägypt. Gcfasse im Museum zu Gisc.— I.. Borchardl. I). Grab d. Menes. — J. Capart,
Note sur ln dccapitalion en Kgvplc. — W. F.. Crum

verloren. Tempuspräfix im koptisch. - G. Ebers’
Menschenfresserei in Aegypten? - W. M. Müller, Zum
Obelisken d. Antinous. - H. Schürer, E. Spruch geg.
Brandwunden aus d. Papyrus Ebers. — E. Schmidt
I). Rasse d. ältest. Bewohner Aegyptens. — W. Spiegel-
borg, D. Lcsg d. Zahlworts .hundert“. — W. Spiegel
borg u. A. Erman, Grabstein c. syrisch. Söldners aus
icll Amarna.

Revue des Bibliotkcqnes. Janvier- Mars. I..-G. Pe-
Iissicr, Invcntaire sommairo des papiers de PicrTe-
Uanicl Huei a la Biblioth. Laurenticnne de Florcnce. —

.

Bresciano, Ricerchc bibliografichc. I. Di tre ra-
rtssime edizionj napolctane dcl sec. XVI sconoscinte ai
bibhograh. — E. Blochet, Invcntaire et description des
mmiaturcs des mss. orientaux conscrves ä la Biblioth.
. a lon. (suite). — E. Picot, Des Fran^ais qui ont ccritcn Italien au XMc SiCcie. VIII. Jean Francis Du Solcil.
i.\. Jcrnme Maurand.

Kerne des Hudes grtcqnes. Janv.-Fcvr. p. et V.Glachant, Une lettre inedite d'Erncst Beule. — A.aui-ctte. Phayllos de Crolonc. — M. llclleaux
Trois decrets de lihodes. - C.-E. Rucllc, Scpt codic«

vetustissimi reconnues pour etre I'auvre d'un memc co-

piste. — P. Perdrizet, Encore Labys. — Ch. Joret,
Le xtyoriov de Posidonius. — Th. Rcinach, Un tcmplc
cleve par les femmes de Tanagm. — M. Brcal, Dcux
nouvcllcs formes elcennes.

Geschichte.

Mitthlgn d. InstituLs f. öslerr. Geschichtsforschg.
-'0, 2. M. Tan gl. D. Fuldaer Privilegien frage. — J.

Novnk, Henricus Italicus u. Henricus de Isernia. — G.
Caro. D. Ungarntribut unt Heinrich I. — M. Vancsa,
D. Fricxcntag. — A. Schulte, Zu d. Poststundenpass
v. 1500.

Geographie, Länder- und Völkerkunde.

Geograph. Ztschr. V, 6. J. Zcmm rieh, D. Völkcr-
stamme Ocstcrr.-Ungarns. — J. v. Siemiradzki, D.
Staat Sao Paulo in Brasilien u. s. Landbau. — I m ma-
tt uol, D. Gebirge Nordsibiriens.

Staats- und Rechtswissenschaft.

Soziale Praxis. VIII, 33. Helene Simon, D.

Bandwirkerei in u. um Schwelm. II. — Fr. Schott-
höfer, D. Gcwerheaufsicht in Frankr. 1897. — G.
Maver, D. Unfallversicherg in d. bclg. Kohlenbergwerks-
industrie. — 34. E. Francke, „ Schutz d. gewcrbl. Ar-

bcitsverhältn.“ — E. Jaffe, D. gesetzt. Rcgclg d. Ci-

garren-Hausindustrie. — K. Flesch, D. Beamten bei

kommunal. Arbeitsnachweisen. — 35. K. Oldenberg,
D. Buckcrci verordng in d. Praxis. — J. Timm, Betrach-

tungen üb. d. diesjahr. Lohnbeweggn im Schncidcr-

gewerbe. — 36. F. W. Galton, Reform d. Fnbrikgcsetz-

gebg in Engld. — 0. Weigert, D. obligator. Anrufg
d. Gcwerbegerichts als Einiggsamt in Arbeitskümpfen. —
G. Mayer. D. Ende d. Streiks d. belg. Grubenarbeiter.

Allgemeines.

The Athenaeum. Juno 3. Mr. Wheatlev's Edition

of Pepys. — Early Italian LoveStories. — A Book of

Arctic Travel. — Hist, of Egypt under Rome. — A
Bohemian Grammar. — Grantham Grammar School. —
The Identity of Clcmcnza. — Junius. — Crotuwcll
Terccntenary Library for Noseby.

The Rinetheenlh Century. May. Sidney Low,
The Hypocrisies of the Peace Conference. — J. N.
Reuter, Russin in Finland. — Fathcr Ryder, The
Ethics of War. — G. Smith, The Failure of Party
Government. — E. Robertson, The Church of Eng-
land as by Law Established. — Mrs. Ormiston
Chant, Woman as an Athlcte: n Rcply to Dr. Ara-

bella Kencdy. — Amecr Ali, The Inlluencc of Womcn
in Islam. — J. Shaylor, Booksellcrs and Bookselling.
— W, Gibson, An Outburst of Activity in the Roman
Congregotions. — Elisabeth Lecky, The House in

the Wood. — G. Sy den harn Clarke, Germany as

Naval Pover, — G. J. Larner, Homing Pigeons in

War-time. — Mrs. Alexander Ross, Reminiscenccs
of Lady Byron. — A. C. Yorke, The Jackeros. — G.

Pitt- Lewis, The Law as to „Constructive Munter*.
— J. W. Cross, British Trade in 1898: a Warning
Note.

The Weslwinster Review. May. A. C. Förster
Boulton, Liberalism and the Empire. — F. St. John
Morrow, The Irish Univ. Qucstion. —* W. Chapman
Wright, The Landlords to pay Old-Agc Pcnsions. —
Ch. E. Hoopcr, An abstract schemc of Dcmucracy:
a political speculation. — Th. G. Tibbey, On the

Teaching of History. — O. Smcaton, A Great Eliza-

bethan Scholar: the late Rov. A. B. GrosarL — lsabel
h ord, The Power of Hcredity. — Madclcinc Green-
wood, Frccdom of Contract for the Unrcprcscnled. —
H. H. Bo wen, Religion in Novcls: tlic Existencc of
the Characteristic in Stories of New England Life. —
A. O. Nell Daunt, Has there been a Delugc?
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Anzeigen.

Lutherdenkmal“.
VolksthUmliche Schriften aus der Geschichte des evangelischen Deutschland.

Herausgegeben von

D. Georg Buchwald, und Dr. Fritz Jonas,

Pfarrer an der Nordkirchc in Leipzig Stadlschulinspektor in Berlin.

I. Jahrgang, Heft I:

D. Marlin Luthers deutsche Briefe

nusgewählt und erläutert von

I>. Georg Buchnald.

223 S. 8° mit 13 Bildern. 4*—
Subscr.-Pr. pro Jahrg. (2 Hefte) M. t. — Einselpr. d. I. Heftes brock, kt. 1,50. — Geschenkbd M. 2.

Leipzig. Bernhard Richter.

Die Dichter ^
der ~Refreiungskriege

und die Lieder des deutsch-französischen Krieges

von

J. Knipfer.

2 . erweiterte Aufl.

Elegant in Leinwd geb. M. 2,50.

Altenburg. Oskar Bonde’s Verlag.

Corpus Nummorum Hungariae.

Von Ladislaus Rethy,
Mitgl. d. Ungar. Akad. d. Wiasenseh.

Bd. I. Zeitalter der Könige aus dem Ärpäd-

hause.

MT Heft I: 18 Tafeln.

Münzen aus 1000—1307 (387 Abbildungen).

M. 10.

Budapest. Verlagsbureau

d. Ungar. Akademie d. Wiss.
(A. Tlringer).

Das Reichsgesetz
über die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit vom 17. Mai 1898

erläutert von

Emil Dorner,
Geh. Obcrrcgierungsrath im Gr. bad. Justizministerium.

———

—

Broschirt M. 12, gebunden M. 14

Karlsruhe. J. Lang’s Verlagsbuchhandlung.

ßibliothek pädagogischer Klassiker.

Eine Sammlung der bedeutendsten pädagogischen Schritten

älterer und neuerer Zeit.

= Hgb. von Friedrich Mann. -

36. Band:

Adolf Diesterweg,

Darstellung seines Lebens und seiner Lehre

von Dr. E. von Sallwiirk,
Geh. Hofrath.

I. Bd. VIII u. 498 S. M. 3,50, eleg. geb. M. 4,50.

ftT VoUalHndiy in 3 Bänden. 'a
Langensalza. Hermann Beyer dt »Ohne.
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Bei mir erschien soeben in Commission:

Abhandlungen der Kgl. Akademie der Wissenschaften zu Berlin

ans dem Jahre 1898.

Mit 6 Tafeln cart. Preis M. 22.50.

Daraus besonders:

Philosophische und historische Abhandlungen aus dem Jahre 1898. cart. Preis M. 3.50.

Physikalische Abhandlungen aus dem Jahre 1898. Mit 6 Tafeln, cart. Preis M. 14.50.

Ausserdem ist jede dieser Abhandlungen zu verschiedenen Preisen einzeln verkäuflich.

Einzel- Ausgaben von Abhandlungen aus dem Jahre 1899.

Schumann, K., Die Verbreitung der Cactaccae im Verhältniss zu ihrer systematischen Gliederung

mit 2 Tafeln, cart. Preis M. 5.50.

Sitzungsberichte der Kgl. Preuss. Akademie der Wissenschaften zu Berlin.

Jahrgang 1899. Preis M. 12.—

.

Sonder-Abdrücke der Mittheilungen daraus sind zum Preise von M. 0.50 bis 2 .— einzeln verkäuflich.

Georg Reimer Verlag Berlin SW.

Für Bibliotheken!
Arundcl Socictv Publicationen 170 Farbendrucke

und Stiche offerirt für den »ehr billigen Freit* von
n. i5oo.—

Amelang'sche Sortiments-Buchhandlung (H. Benecke)

Berlin W., Potsdamer-Strasse 126.

Das Kriegsjahr 1809.
Nach älteren und neueren Quellen

bearbeitet von

August von Larisch,
Kgl. Sachs. Hofrath.— Broch. M. 3 .

Kützschcubroda.

Die Vorgeschichte *

von Mecklenburg

von Dr. R. Beltz.

Zugleich Heft 1 der Mecklenburgischen Ge-

schichte in Einzeldarstellungen.

Mit 285 Illustrat. der Stein-, Eisen- und

Bronzezeit.

M. 6. ««-
Berlin . Wilhelm Siisserott.

Ed. A. Trapp.

Soeben erschienen:

Jesaja XL—LXVI
Hebräischer Text,

ausgegeben von

Dr. J. H. Gunning.
H #

. Brosch. M. 3.

Rotterdam.
J. M. Bredee.

Soeben erschien

:

Bismarck als Redner.
Eine Studie

von

Chr. Rogge,
MarideMaUonspfarrer in Kiel.

2 Bog. brosch. M. 0,50.

Kiel. H. Eckardt, Verlagsbuchhandlung.

Verantwortlicher Redakteur: Dr. Richard Höhnte, Berlin.

Berlin W. 9, Linkstrasse 33/34. — Druck

Carl Clausen’s Hofbuchhandlung
früher

H. Loescher’s Hofbuchh.
in Turin.

Soeben erschienen:

G. Villa.

La Psicologia contemporanea.

Gr. 80. Kr. 14.

Ist die öffentliche Aufforderung <***•

-*»x<«- zum Streik strafbar?

Zur Auslegung des § 110 K.-Str.-G.-B.

Von

Dr. jur. Wilh. Rossmann.

mr 8°. 6 Bog. M. 1,50.

München. J. Schweitzer Verlag (Arthur Scllier).

Verlag: Wilhelm Hertz (Bcssersche Buchhandlung),

von E. Buchbinder in Ncu-Ruppin.
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INHALT:
Theologie und RelIgloniwl»xen#ch*n.

Holzinger, Genesis. (Ord. Univ.«

Prof, Geh. Kirchenrath Dr. thcol.

Carl Siegfried

,

Jena.)

Lang, Bekehrung Calvins. (Dekan

Dr. theol. August Baur, Weinsberg.)

PhlloMphl«.

von Hartmann, Ethische Studien;

Sidgwick, Practical ethics;

Eisler, Wörterbuch der philosophi-

schen Begriffe und Ausdrücke. 1—3.
(Aord.Univ.-Prof. Dr. Erich Adickes,

Kiel.)

Stolz Ic, Karl Ernst von Baer. (Gymn.-

Oberlehrer Dr. G. Kernstes

.

Berlin.)

Philologie und LitteraturgexchicMo.

Fragmententhargum, Hgb. von
Ginsburger. (Prof. Dr. Wilhelm

Bacher, Budapest.)

Blass, Demosthenes’ Genossen und
Gegner. 2. Aufl. (Privatdos« Dr.

Georg Thiele. Marburg.)

Nemethy, De Libris Amorum Ovi-

dianis. (Gymn. -Prof. Dr. Hugo
Magnus, Berlin.)

Hönsna-fedres und Bandamanna
saga , hgb. von Heuslcr. (Gymn.-

Oherlchrer Dr. Wilhelm Ranisch,

Osnabrück.)

Wiener Stammbuch. Carl Glossy

gewidmet. (Privatdoz. Dr. Alexan-

der v. Weilen, Wien.)

Mur ko, Miklosichs Jugend- und Lehr-

jahre. (Ord. Univ.-Prof. Geh. Rath

Dr. Wilhelm Nehring, Breslau.)

•soMofttt.

Thomas, Geschichte des alten Bun-

des. (Ord. Univ.-Prof. Dr. theol.

Wilhelm Nowack, Strassburg.)

Gebauer, Kurbrandenburg in der

Krisis des Jahres 1627. (Dr. Victor

Loetve, Mitarbeiter der Acta Bo-

russica, Berlin.)

Sch mitt , Prinz Heinrich von Preusse»

als Feldherr. II. (Privatdoz. Dr.
1

Max Itumich, Königsberg.)

Bock, Aus einer kleinen Universitäts-

stadt. I. (Ord. Univ.-Prof. Dr.

Georg Kaufmann, Breslau.)

v. Blume, Die Beschießung von

Paris 1870/71. (Major a. D. Her-

mann Kunz, Berlin.)

Qeograpkle, Linier- und Völkerbund*.

Keane, Man past and presenL (Ord.

Univ.-Prof. Dr. Friedrich Ratzel.

Leipzig.)

RbcM*- und Steetewleeeneohefte».

Das Zweite Stralsundischc

Stadtbuch. I: Liber de Heredita-

tum obligatione. (Archiviste-adjoint

de la villc Dr. Wilhelm des Marez,

Brüssel.)
KunatwIisemcheR.

Knapp, Piero di Cosimo. (Ord. Univ.-

Prof. Dr. Henry Thode, Heidelberg.)

Notixen und itUiellimgen.

Gelehrte Gesellschaften und Personal-

Veränderungen, Inhalt neuerschie-

nener Zeitschriften, neu erschie-

nene und demnächst erscheinende

Schriften.

Theologie und Religionswissenschaft.

H. Holzinger, Genesis. Mit 1 Abbildg. (Kurzer

Hand-Commentar zum Alten Testament hgb. von

Karl Marti. Lief. 5.) Freiburg i. B., J. C. B- Mohr

(Paul Siebeck), 1898. XXIV u. 278 S. 8®. M. 6.

Für die Bearbeitung der litterarkritischen

Fragen, die bei einem Kommentar zur Genesis

einleitungswcise zu erörtern sind, konnte wohl

kein besserer und erfahrenerer Darsteller gefunden

werden, als der Vf. des erschöpfenden thesaurus

der Hcxatcuchkritik, den wir in Holzingers „Ein-

leitung in den Hexateuch“ Freiburg 1893 er-

halten haben. Er konnte hier so recht, aus dem

Vollen schöpfend, die entscheidenden Züge einer

Geschichte der Kritik der Genesis zur Dar-

stellung bringen, insbesondere die Hauptqucllcn-

werke J E P nach ihren verschiedenen Schich-

tungen und nach ihrer allmählichen Zusammcn-

arbeitung bis zu ihrer Schlussredaktion mit Ein-

j

beziehung von D in virtuosem Ueberbück über

den Gang des kritischen Prozesses in seinen

verschiedenen Wendungen und mit souveräner

Beherrschung des Details dem Leser vor Augen

führen, so dass dieser an der Hand des kundigen

Führers in jedem Augenblick sich davor sicher

fühlt, in dem Wirrwarr der einzelnen Erscheinun-

gen stecken zu bleiben, ln der Einzelauslegung

sind von besonderem Werth die kleingedrucktcn

zusammenfassenden Ueberbiicke über die littera-

rischcn und inhaltlichen Grundfragen und Pro-

bleme, die der Vf. den auslcgendcn Bemerkun-

gen über die einzelnen Abschnitte folgen lässt.

So bekommen wir zu Gen. 1— 2, 4 auf S.

16— 24 sehr interessante Betrachtungen über

die kritischen und inhaltlichen Fragen, die sich

an die biblische Darstellung der Schöpfung und

deren mythologische Grundlagen knüpfen wöbe,

eingehend der Anthcil, den das babylonische

Weltbild an der biblischen Auffassung hat (o.
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18 ff.), besprochen wird, doch so dass auch

einzelne Heruhrungen mit ägyptischer und phöni-

kischer Kosmogonie ihre verdiente Beachtung

fihdeir. Eingehend wird dabei auch die von

Budde in seiner Urgeschichte geübte Kritik ge-

würdigt. In derselben Weise wird zu Gen.

2, 4 b— 3, 24 die 2. Kosmogonie sowie die Ge-
schichte vom Paradies und Sündenfall behandelt.

Die überlieferten mythischen Stoffe und die ihnen

hier gewordene Ausbildung und prophetische

Werthung werden in feiner Weise vom Vf.

z. Th. im Anschluss an Wellhausen dargclcgt.

Mit Recht ist der Vf. in der Annahme babylo-

nischer Einflüsse auf die Ausgestaltung des

Mythus sehr vorsichtig und mehr ablehnend ge-

wesen (S. 37— 45). Das Verständnis« von

Gen. 4 ist wesentlich durch Stades Untersuchun-

gen zur Kainsgeschichte aufgchcllt worden. Auch
der Vf. hat sich diese S. 50 f. nicht entgehen

lassen, womit auch die Besprechung des Lamech-
liedes und der Kainitengenealogie S. 55— 57 zu-

sammenhangt. Sehr dankenswerth ist auch der

Abschnitt, welcher übcrschricbcn ist: „Die littc-

rar- und religionsgcschichtlichen Probleme der

biblischen Fluthübcrlieferung“ S. 85— 89. So-
wohl das litterarkritische Vcrhältniss der beiden

Flutbberichte von P und J ist in erfreulicher

Kürze und Klarheit dargelegt, als besonders die

hier ausschliesslich zu Grunde liegende babylo-

nische Grundlage beider Erzfihlungcn aufs Ein-

gehendste aufgezeigt. Die Vermittelung dieses

Sagcnmaterials an die Hebräer beruht schwerlich

auf direkter Schöpfung aus den babylonischen

Urkunden. Der Prozess des Uebergangs dessel-

ben an die Hebräer entzieht sich unserer Er-
kenntniss. Sehr werthvoll ist auch, was zu

Gen. 10, II, besonders zur Nimrodgeschichte,
zur Gestaltung der Thurmbausagc gesagt wird.

Eine gründliche quellenkritischc Untersuchung
bildet S. 120— 123 den Abschluss zur Ausle-
gung der Urgeschichte.

Man wird unbedenklich sagen können, dass
der vorliegende Kommentar die beste Zusammen-
fassung alles dessen bietet, was neuerdings zur
Erklärung der Genesis beigebracht ist.

Jena - C. Siegfried.

A. Lang, Die Bekehrung Johannes Calvins.
[Studien zur Geschichte der Theologie und Kirche,

hgb. von N. Bonwctsch und R. Sccbcrg. II. Bd.
I. Heft.) Leipzig, A. Dcichert (Georg Böhme), 1898.
VI u. 57 S. 8°. M. 1,35.

Dem Vf. schwebt als Ziel eine Darstellung
der Theologie Calvins vor; er ist aber der An-
sicht, dass eine solche Gesamrntdarstclluug nicht

in Angriff genommen werden könne, wenn nicht
vorher eine Reihe von Vorfragen über die Grund-
lagen und Ausgangspunkte, wie über den weite-
ren Ausbau der 1 beologie Calvins, erledigt sei.

Zu diesen Kragen rechnet er insbesondere die,

welcher Art das religiöse Erlebnis* gewesen sei,

das den jungen Recbtsgelehrtcn und Humanisten

dem Evangelium zugeführt, unter welchen Ein-

flüssen seine theologische Ueberzeugung ihre

erste Gestalt gewonnen, ob seine theologische

Entwicklung später wesentliche Wandlungen

durchgemacht, welchen Charakter diese Entwick-

lung getragen habe und an welchen Wende-
punkten sie eingetreten sei. Diese Fragen lassen

sich nach des Vf.s Ansicht aus den Werken des

Reformators allein nicht lösen, da Calvin und

sein System nur aus der religiösen und dogmati-

schen Entwicklung des gesammten Protestantis-

mus heraus zu begreifen sei. Da aber zu einer

solchen Betrachtung der Theologie Calvins in

ihrer geschichtlichen Bedingtheit weder das Mate-

rial zusnmmcngestcllt sei, noch sich auch bei dem

ersten Versuche sofort ein reifes Urthcil ge-

winnen lassen werde, so empfehle sich vor der

Hand der Weg der Einzeluntersuchung, den der

Vf. hier nun betritt, in der Hoffnung, weitere

„Untersuchungen zur Theologie Calvins“ in loser

Folge ansekliessen zu können. Die erste Arbeit

auf dem betretenen Gebiete ist die vorliegende

Schrift von Seiten des Vf.s übrigens nicht; in

den „Neuen Jahrbüchern für deutsche Theologie*

II, 273 ff. hat er schon eine Abhandlung über

„die ältesten theologischen Arbeiten Calvins*

veröffentlicht, ebenso auch eine Abhandlung über

„das häusliche Leben Calvins“, München 1893,

beide in vorliegender Schrift selber zitirt S. 2,

Antn, 1; S. 16, Anm. 3; S. 31, Anm. 1; S. 32,

Anm. 2; S. 37, Anm. 3; S. 38, Anm. 3; S. 44,

Anm. 1 ;
dazu kommt noch ein kürzerer Aufsatz

„Luther und Calvin“ (Deutsch -ev. Blätter 1896,

Heft V, S. 319—332, zitirt S. 56 Anm. 1).

Die Schrift zerfällt in eine Einleitung und vier

Kapitel. Die Einleitung hebt die Schwierigkeit

des Problems betreffend die Zeit und die Ein-

flüsse, unter denen Calvins Bekehrung zu Stande

kam, hervor und giebt dann einen kurzen Abriss

über die verschiedenartige Lösung der Frage von

Colladon und Beza an bis auf Pierson und Le-

coutre herab. Dabei wird die Anschauung Pier-

sons, der erst in der Widmung der ersten Aus-

gabe der institutio ein unzweifelhaftes Denkmal

der Bekehrung finden will, abgewiesen, aber

auch die modiiizirende Ansicht von H. Lccoutrc

für ungenügend befunden. Den Weg zur Lösung

der Frage bahnt sich der Vf. nun zuerst im

1. Kap., das nach den maassgebenden Forschun-

gen von Abel Lcfranc, deren Ergebniss nur in

nebensächlichen Dingen etwas inodifizirt wird,

den äusseren Lebensgang Calvins bis zu seiner

Bekehrung darstellt. Das Resultat fasst der Vf.

dahin zusammen: „Es lässt sich nicht mehr

leugnen, dass bis zum Ende des Jahres 1533,

oder wenn wir auch nach unten einen festen

Termin setzen dürfen, zwischen dem 23. August

|

1533, dem Zeitpunkt seiner letzten Betheüignng
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an dem katholischen Kircbendienst, und dem Ende
Oktober desselben Jahres etwas in seiner Seele

vorgegangen ist, das ihn, wie der alte Colladon

auch gerade an diesem Punkte angiebt, zu dem
Entschlüsse trieb, ‘sich fortan gänzlich Gott zu

widmen’, ‘unter Verzicht auf alle übrigen Stu-

dien’, wie Beza sagt.“ Damit glaubt der Vf.

also zunächst einen terminus a quo und ad quem
gefunden zu haben. Hiermit ist aber die ebenso

schwierige Frage, unter wessen Einfluss die Be-

kehrung Calvins stattgefunden hat, noch nicht

beantwortet. Sie wird nun im 2. Kap. durch

eine „Kritik der bisherigen Erklärungsversuche“

in Angriff genommen. Die Urtheile über die

Zeit vor 1533 und damit auch über den Cha-

rakter der Umwandlung gehen bei allen For-

schern, soweit sie die Ansicht Piersons ablehnen,

auseinander. Zunächst wird die Ansicht von

Lefranc besprochen, der den liauptnacbdruck

auf das „milicu“ in Noyon, der Vaterstadt Cal-

vins, und auf den Einfluss seines Verwandten

Olivetan legt, wogegen z. Th. schon Lecoutrc

aufgetreten ist. Aber auch die Ansicht von

Lecoutre wird ausführlich besprochen und die

Meinung, dass die Anfänge der Umwandlung des

grossen Bibcltheologcn schon in die Studienzeit

zurückreichen, als „durchaus verfehlt“ abgclehnt.

„Eine Wendung trat erst in der 2. Hälfte des

Jahres 1533 ein. Woher sie kam und welcher

Art sie war, darüber ist es . . . nunmehr Zeit,

die eigenen Aussagen Calvins über seine Bekeh-

rung zu hören und uns über ihren Inhalt und

ihre Bedeutung klar zu werden.“ So ist das

3. Kap. dem „Sclbstzeugniss Calvins über seine

Bekehrung“ gewidmet. Leider hat er sich hier-

über nur sehr selten und eigentlich nur an zwei

Stellen, in seiner Schrift gegen den Kardinal

Sadolet und in der Vorrede zum Psalmcnkommen-
tar ausgesprochen. Nur, meint der Vf., habe

man aus dem Schreiben an Sadolet zuviel schon

hcrausgelesen. Die Stelle sei doch nur sekundär

für das vorliegende Problem zu verwenden.

„Wir müssen uns begnügen“, heisst es S. 36,

„aus der Schrift an Sadolet das eine zu ent-

nehmen, dass Calvin in seiner Bekehrung die

Einsicht in die alle menschliche Auktorität über-

ragende Bedeutung der Heiligen Schrift als der

Stimme Gottes gewann, welche in ihr, abgesehen
von aller menschlichen Vermittlung, rein und lauter

dem Herzen sich kund giebt.“ Für viel wich-

tiger hält der Vf. das Zeugniss in der Vorrede
zum Psalmenkommentar, da aus diesem Bekennt-

nis klar erhelle, dass man bei Calvin mit Recht
von einer „Bekehrung“ sprechen könne. „Calvin

ist nicht allmählich in die religiösen Ideen hinein-

gewachscn, sondern entsprechend der Heftigkeit

und Leidenschaftlichkeit seines Charakters, die

bis in sein Alter hinein bemerklick blieb, hat er,

einmal von Gottes Hand erfasst, plötzlich mit

all seinen bisherigen Bestrebungen und Idealen

gebrochen und einer neuen Lebensanschauung
und Lebensauffassung sich zugewandt.“ Wenn
nun der Vf. einen Anstoss zu der neuen Bewe-
gung von Aussen annehmen will, so glaubt er

auf die Predigten von Gerard Koussel, dem re-

formatorisch gesinnten Beichtvater der Herzogin

Margarethe von Navarra in Paris, rathen zu dürfen,

nur mit dem Unterschied, dass Calvin in seinem

Feuereifer bald über die Anregungen Roussels

hinausging. „Wenn aber der Reformator selbst

nichts von den Erfahrungen sagt, welche den

Humanisten zum Bibeltbeologen machten und die

natürlich auch seine Auffassung des Inhalts der

Schrift wesentlich bestimmen mussten, so ist uns

glücklicherweise in seiner ersten theologischen

Arbeit eine Handhabe geblieben, um dcu noch

immer über seinen Herzenszustand gebreiteten

Schleier ein wenig zu lüften. Dabei wird sich

uns zugleich eine wichtige, bisher völlig unbe-

kannte historische Beziehung darbieten“ (S. 43).

Der Vf. ist nämlich, auch in Übereinstim-

mung mit Lefranc und Lecoutre (S. 1 0 f. Anm. 3),

der Ansicht, dass die von dem Rektor der Pa-

riser Universität Nicolaus Cop, einem jungen

Mediziner, am Allerheiligcntag 1533 gehaltene

Rede Calvin zum Verfasser habe. Darum widmet

er dieser Rede das 4. Kap. seiner Abhandlung.

Er giebt von ihr eine kurze Inhaltsangabe, findet

gerade in ihrer Einleitung eine höchst nahe Be-

rührung mit der Schrift des Erasmus: „Paraclc-

sis id cst adhortatio ad christianae philosophiae

Studium“. Diese Verwandtschaft wird dann auch

durch Nebeneinanderstellung von Stellen aus Eras-

mus und aus der concio Cops zu beweisen ver-

sucht. Aber ausschlaggebend ist ein anderer

Nachweis, den der Vf. versucht und auch durch

Nebeneinandcrstcllung augenscheinlich machen will,

dass nämlich die in der concio gegebene Aus-

legung des Evangeliums Matth. 5, 3 ff. in ihrer

ersten Hälfte „auffallend fast Satz für Satz an

eine wahrscheinlich schon aus dem Jahre 1522

stammende Predigt Luthers auf das Allcrhciligcn-

fest sich ansehliesse, die, in den Festtbeil der

Kirchenpostille aufgenommen, durch eine der la-

teinischen Uebersetzungen derselben in Frank-

reich bekannt werden konnte.“ Gerade aus

dem zweiten und Haupttbeil dieser Rede, die

der Vf. den Herzpunkt derselben nennt, sollen

wir „das eigene, noch gar nicht weit zurück-

liegende Erlebniss ihres Verfassers“ herauslesen

können. Lang giebt freilich zu, dass das merk-

würdige Schriftstück beim ersten Anblick einen

„verworrenen Eindruck“ hintcrlasse, „der es

beim ersten Anblick eines Calvin unwürdig er-

scheinen lasse“. Aber bei der richtigen Ein-

sicht in den Inhalt und die historischen Beziehun-

gen verschwinde dieser üble Eindruck, und auch

die Mängel des Stils, die man schon längst be-

merkt habe, finden dann ihre Erklärung. Ob

freilich die Beweisführung L.s allgemeine Aner-
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kennung finden wird, ist doch sehr fraglich.

Wenigstens R. Stähelin in seinem vortrefflichen

Artikel über Calvin (Prot. Rcalcnc. 3 Bd. III

S. 657 f.) spricht aus inneren und äusseren Grün-

den Calvin die Urheberschaft der Rede Cops aufs

allcrbcstimmteste ab. So wird man bei aller An-

erkennung der Bemühungen und des Scharfsinns

L.s in Betreff der Zeit und der Veranlassung der

Bekehrung Calvins über ein gewisses non liquet

noch nicht hinauskommen
;

das bat aber auch

nicht viel auf sich, da ja die Art seiner Bekeh-
rung sichergestcllt ist.

Weinsberg. August Baur.

Philosophie.

Eduard von Hartmann, Ethische Studien.
Leipzig, H. Haneke

, 1898. Vll u. 241 S. gr. 8".

M. 5.

Henry Sidgwick, Practical ethics. A collection

of address« and essays. London, Swan Sonnen-
schein & Co., 1898. Vll u. 260 S. 8*. Geb.
4 s. 6 d.

Zwei Sammelschriftcn mannichfaltigen In-

halts und sehr verschiedenartigen Charakters,
v. Hartmann bietet uns 8, Sidgwick 9 Aufsätze;
jene scheinen grössteotheils bisher noch nicht

veröffentlicht zu sein, von diesen erschien etwa
die Hälfte schon im International Journal of
Ethics resp. im Mind. — v. H. ist, wie man
weiss, einer der glücklichen Menschen, denen
alle Geheimnisse sich entschleiern. Er glaubt
im Besitz der Wunderblume zu sein, die alle

Thore öffnet. Diesmal lässt er eine Reihe ethi-

scher und religionsphilosophischer Probleme Revue
passiren. Urbi et orbi werden feierlichst die
Lösungen kundgethan, welche .das“ System er-
fordert. Ob es sich um Nietzsche oder um
Stirner handelt, um den Ursprung des Bösen
oder um die Freiheit des Willens, um den Gegen-
satz zwischen Heteronomie und Autonomie oder
um das Vcrbältniss der Ethik zum Eudämonis-
mus: seitdem das Unbewusste in Eduard von
Hartmann zum Bewusstsein gekommen ist, giebt
es keine Fragezeichen mehr. Aber gerade weil
unser Philosoph immer ex cathedra spricht, wird
seine Schrift bei den Ketzern, welche nicht an
die allein seiigmachcnde Kraft seiner — Träume
glauben und zu der Wunderblume in seiner Hand
kein rechtes Vertrauen haben, nur ein massiges
Interesse erwecken. UcberaU drängt sich zwischen
den Leser und die Tbatsachen, die er erkennen
und erklärt haben möchte, „das“ System, v. II.

forscht nicht mehr in den Dingen : er zwängt
sic nur noch in gewisse Kategorien, Schemata
und Entwicklungsreihen hinein, die ihm schon
seit lange unerschütterlich fest stehen.

Ganz anders geht Sidgwick vor. Auf die
Dinge selbst horcht er, was sie ihm Zusagen
haben. Er fällt ihnen nicht in die Rede, legt

ihnen auch nicht eigne Licblingsideen unter. Aus
der Fülle der Besonderheit, die aller anschau-

lichen Erkenntniss eignet, dürfen sic ihm mit-

theilen. Und so vermag er ihnen neue Seiten

abzugewinnen. Den Hauptinhalt des vorliegen-

den Bandes bilden Vorträge, gehalten in Lon-
doner und Cambridger Etbical Societies. Die

Zusammenkünfte solcher Vereine fruchtbringend

zu gestalten, ist eine sehr schwere Aufgabe.

Um so bcachtcnswerther sind die umsichtigen

Erörterungen der ersten beiden Vorträge über

Arbeitsgebiet, Ziele und Methoden ethischer Ge-
sellschaften. Ein leiser Hauch der Resignation,

der durchaus berechtigt ist, liegt über diesen

Ausführungen. Besonders werthvoll werden sie

dadurch, dass S. nicht bei allgemeinen Wendun-
gen stehen bleibt, sondern seine Grundsätze und

Vorschläge in einer Reihe von Reden praktisch

durchführt. Die Themata derselben lauten: Public

morality, The morality of strife, The Ethics of

religious conformity, Luxury, The pursuit of cul-

ture. Aus dem dritten dieser Vorträge sowie

aus der angehängten Abhandlung (Clcrical vera-

city) ersieht man mit Interesse, dass der Streit

um das Apostolikum, der kürzlich bei uns die

öffentliche Meinung so lebhaft beschäftigte, auch

in England die Gemüther stark erhitzt hat.

Kiel. Erich Adickes.

Rudolf Eisler, Wörterbuch der philosophischen

Begriffe und Ausdrücke quellenmässig bearbeitet.

1.— 3. Lief. Berlin, E. S. Mittler & Sohn, 1899. VI

u. 1-288 S. 8". Je M. 2.

Ein brauchbares Handwörterbuch der philo-

sophischen Wissenschaften fehlt uns Deutscheu

schon lange. Und wie es zu gehen pflegt: jetzt

sucht man von zwei Seiten her dem Mangel ab-

zuhelfen. Reislands Verlag (Leipzig) stellte schon

vor längerer Zeit ein „Philosophisches Lexikon“

in Aussicht. Die Ankündigung nannte eine statt-

liche Zahl angesehener Mitarbeiter und erweckte

die besten Hoffnungen. Doch scheint das Unter-

nehmen — vielleicht gerade wegen der Vielheit

der Mitarbeiter — nicht recht in Fluss zu kom-

men. Ein solches Hinderniss liegt bei Eislers

Wörterbuch nicht vor. Aber eine andere Schwie-

rigkeit macht sich um so mehr geltend: die Be-

wältigung des gewaltigen Materials durch eine

Kraft. Im Vorwort heisst das Werk „die Frucht

mehrjähriger angestrengter Arbeit“. Hätten E.s

Vorbereitungen sich auf soviel Jahrzehnte er-

streckt als sie Jahre in Anspruch genommen
haben: vielleicht wäre dann etwas geschaffen,

was dem Ideal wenigstens nahe käme — falls

cs überhaupt dem Geist eines Menschen ge-

geben sein kann, den Stoff in seiner ganzen

Weite und Breite zu umfassen und zu verar-

beiten. In vollendeter Gestalt würde ein sol-

ches Wörterbuch eine vollständige Geschichte

der philosophischen Terminologie bieten. Natür-
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lieh müssten nnheverwandte Ausdrücke uin einen

Hauptbegriff gruppirt und zusammen behandelt

werden; an dem eigentlichen alphabetischen Orte
stünden dann nur die Schlagwörter und kurze

Verweise auf den Hauptbegriff. Manche dieser

Artikel würden den Umfang von Monographien
annebmen. Denn es gilt bei allen terminologi-

schen Untersuchungen, die Sache entwicklungs-

geschichtlich anzufassen. Eigenart der Sprache,

Zustande in Religion, Kultur und Wissenschaft,

Zeitgeist, Denkungsart Einzelner sowohl als gan-

zer Gruppen, die Individualität grosser Denker
in ihrer Entwicklung wie in ihrer Vollendung,

und der Spiegel dieser Individualität: die philo-

sophischen Systeme — das alles muss fortwäh-

rend berücksichtigt werden, will man das Wer-
den und Sich -Wandeln philosophischer Termini

verständlich machen. Was E. giebt, ist der

Hauptsache nach nur eine Zusammenstellung
von mehr oder minder wörtlichen Zitaten mit

verbindenden eignen Sätzen. Ucber die Angabe
dessen, was die Philosophen über diesen oder

jenen Terminus gesagt haben, gehl er fast nir-

gends hinaus. Kaum dass er hier und da die

einzelne Ansicht mit dem ganzen System des

Philosophen in Verbindung bringt. Von eigent-

lich genetischer Betrachtung findet sich fast

nichts. Und es ist gut, dass E. diese Selbst-

beschränkung geübt hat. Jener höheren und

grösseren Aufgabe wäre er vielleicht nicht ge-

wachsen gewesen. Auch so hat er sich durch

seine sehr ileissige Arbeit den Dank jedes Phi-

losophicbcflissenen verdient. Dass Werke wie

das vorliegende nicht überflüssig sind, sondern

mit Freuden als unentbehrliche Materialsammlung

begrüsst werden müssen, ist an sich bedauerlich.

Man ersieht daraus, wie wenig Neigung unsere

Zeit — trotz aller historischen Kleinarbeit —
terminologischen Untersuchungen entgegenbringt.

Sie sind von fundamentaler Bedeutung, — aber

freilich: ohne grosse Entsagung geht es dabei

nicht ab, und der Ertrag an äusseren Erfolgen
ist gering.

An der Auswahl der Zitate und an der Ent-

wicklung des Ganzen hat natürlich der Eine
dies, der Andere das auszusetzen. Ich möchte
nur auf zweierlei Hinweisen. 1. Wo eine De-
finition in engster Verbindung mit dem ganzen
System des Philosophen steht und ohne Kcnnt-
niss des letzteren überhaupt nicht verstanden
werden kann (wie z. B. bei Avenarius' Terminis),

wäre entweder grössere Ausführlichkeit geboten,
oder es müssten die einzelnen Ausdrücke um
gewisse Hauptbegriffe gruppirt werden, wobei
sich dann eine allgemeine Uebersicht ergäbe.
2 . Es wäre oft angezeigt, die Zitate nicht chro-

nologisch aufeinander folgen zu lassen, sondern
sachliche Gruppen zu bilden. Dann kämen bei

manchen Terminis die grossen metaphysischen
und crkenntnisstheoretischen Gegensätze klarer

zum Ausdruck, und zugleich träte an Stelle des

bloss äussern Zusammenhangs wenigstens zu-

weilen ein innerer.

Kiel. Erich Adickes.

Remigius Stölzle, Karl Ernst von Baer und

seine Weltanschauung. Regensburg, Nationale

Verlagsanstalt (früher Manz), 1897. 687 S. 8°. M. 9.

Karl Ernst v. Baer ist durch eine lange und
fruchtbringende akademische Lehrthätigkeit, durch

bahnbrechende wissenschaftliche Arbeiten auf den

Gebieten der Zoologie, Ethnographie und Geo-
graphie, sowie durch zahlreiche wissenschaftliche

Reisen, nicht zum mindesten aber durch eine

staunenswerte schriftstellerische Produktion und

seine Bestrebungen, die Wissenschaft mit dem
Leben zu verbinden, in weitesten Kreisen be-

kannt geworden; er ist mit Recht als glänzender

Vertreter der Wissenschaft gefeiert worden.

Vorteilhaft unterscheidet sich Baer von zeit-

genössischen und modernen Forschern durch

seinen umfassenden wissenschaftlichen Horizont,

seinen wahrhaft universellen Geist. Zu natur-

und geschichtsphilosophischcn, erkenntnisstheore-

tischen, ethischen und pädagogischen Fragen

nahm er öffentlich Stellung und entwickelte

werthvolle Bruchteile einer vertieften Welt- und

Lebensanschauung, welche ihm als Forscher,

Denker und Mensch Ehre machen. Im Gegen-

satz zu dem Spezialistentum unserer Tage suchte

und fand Baer überall zwischen den Theilen ein

geistiges Band. Darum erscheint cs als eine

nationale Ehrenschuld — Baer wirkte von 1817

bis 1834 in Königsberg i. Pr. — ein möglichst

vollständiges und treues Bild seiner Weltanschau-

ung herzustellen; sie ist von Stölzle jetzt ent-

richtet worden. Die gesammten Schriften Bacrs,

welche mit den russischen über 300 Nummern
betragen, wurden dazu herangezogen; nur wenige

waren unzugänglich, so dass die Arbeit den

Gegenstand erschöpfend behandelt. Der Maass-

stab, den St. an Baers Anschauungen anlegt, ist

der theistisch-christlichc Standpunkt.

Baers philosophische Natur zeigte sich in

seiner grossen Selbständigkeit gegenüber der

Philosophie seiner Zeit, obgleich seine Ansichten

nicht immer neu genannt werden können. Von

Scbellings Naturphilosophie fühlte er sich abgc-

stossen, denn er wollte mehr das Wesen der

Dinge erkennen, als ein System haben; gegen

Empirismus und Materialismus wollte er das

Geistige in der Natur anerkannt wissen. Kants

Lehren neigte er zu, die erkenntnisstheoretischcn

Grundsätze sind entschieden an letzteren ange-

lehnt.

Seine Naturerklärung war teleologisch, der

Kosmos war ihm ein zweckvolles Ganzes, ein \V er-

den ohne Ziele dagegen ein ewiges Durcheinander

und Gegeneinander; die äussere und innere Ziel-

strebigkeit im Pflanzen- und I hlerrcich be-
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legte er mit einer Fülle von Beispielen. Das

biologische Problem wurde von Baer, der einen

grossen Theil seiner Arbeit auf das Studium der

Entwiekelungsgesetzc verwendet hat, am ein-

gehendsten erörtert. Er verwarf die Rinschach-

telungstheorie und die Epigcncsis und erklärte

dagegen die Zeugung .als Umbildung aus schon

Bestehendem, als besondere Form des Wachs-

thums. In Bezug auf den Ursprung des organi-

schen Lebens hatte er anfangs einen theistischen,

dann einen pantbeistischen Standpunkt, noch

später trat er für wiederholte Urzeugung ein.

Das Nacheinander der Arten erklärte Baer durch

Transmutation innerhalb beschränkter Grenzen,

lehnte jedoch den Darwinismus und die Selek-

tionshypothese ab, weil er sie für methodologisch

falsch und in ihrem Wesen antitclcologisch hielt.

Den letzten Grund der Welt und ihrer Har-

monie suchte Baer in einem einheitlichen geisti-

gen Prinzip, Zweifel entstanden bei ihm nur über

die Natur desselben, ob es theistisch, panthcistisch

oder agnostisch zu denken wäre; zwischen die-

sen drei Auffassungen hat Baer zu verschiedenen

Zeiten geschwankt und ist erst kurz vor seinem

Tode zum Theismus in Gestalt des einfachen

Bekenntnisses zurückgekehrt. Ueber seine reli-

giösen Ansichten war bisher keine Klarheit, man
hielt ihn ziemlich allgemein für einen Pantheisten,

während russische Schriftsteller ihn als orthodox
hinstellten. Baer leugnete übrigens als konse-
quenter Naturforscher das Wunder und die Offen-

barung; die Religion als bedeutsamen Kultur-

faktor des Einzellebcns und der national-sozialen

Lebensgemeinschaft betonte er stets.

Dies einige Grundzüge der Baerschen Welt-
anschauung; wir müssen es uns versagen, auf
die ethischen, pädagogischen, politischen Dar-
legungen, wenngleich sie nicht geringes aktuelles

Interesse haben, hier auch nur andeutungsweise
einzugehen, und verweisen auf das Buch selbst.

Das Urtkei!, welches St. über Baer abgiebt, fällt

meistens zu Gunsten des letzteren aus. Wir
schliesscn uns St. an und halten nur die Kritik
des Darwinismus — trotz ihrer Uebereinstimmung
mit Baer — sowie der religiösen Ansichten
Bacrs für nicht frei von tlieologischer Ein-
seitigkeit.

^er^n - F. Kemsies.

Philologie und Litteraturgeschichte.

Das Fragrnententhargum (Thargum jeruschalmi
zum Pentateuch). Hgb. von Moses Ginsbur-
ger. Berlin, S. Calvory & Co., 189V. XVI u.

123 S. 8°. M. 3,60.

/ium Pentatcuche giebt es zwei vollständige
I argumim, d. h. jüdisch-aramäische Ucbersctzun-
Rcn. Die eine derselben ist auf Grund eines
alten Missverständnisses nach dem griechischen
Bibclübersctzer Akylas das „Targum Onkelos“

genannt worden, wurde aber auch als babylo-

nisches Targum bezeichnet, weil es, obgleich

aus Palästina stammend, in Babylonien seine

letzte Gestalt und offizielle Geltung erlangte und

auch von Babylonien aus sich allgemeine Ver-

breitung und Anerkennung erwarb. Das zweite

Targum zum Pentateuch trägt ebenfalls, aber

erst seit wenigen Jahrhunderten, einen falschen

Namen, indem man es nach dem Namen eines

Schülers Hillcls, dem die Ueberlieferung das

Targum zu den Propheten zuschricb, als „Tar-

gum Jonathan b. Uzziel* bezeichnetc. In

Wirklichkeit aber ist dieser „Pseudo -Jonathan“

ein „Targum Jeruschalmi“, d. h. ein palästi-

nensisches Targum und zwar in einer sehr

jungen Gestalt, welche durchaus auf einer Kom-

bination der älteren Gestalt des palästinensischen

Targum mit dem Önkclos-Targum beruht. Die,

oder besser gesagt: eine ältere Gestalt des pa-

lästinensischen Targum — denn dieses war, im

Gegensätze zu dem schon seit dem 3. Jh. fixir-

ten und selbst mit einer Massora versehenen

babylonischen Targum, fortwährenden Wand-

lungen und Erweiterungen unterworfen — ist

noch in sehr zahlreichen alten Citaten (nament-

lich in Nathan’s Aruch), besonders aber in einer

über den ganzen Pentateuch sich erstreckenden

Sammlung von Fragmenten erhalten, die zuerst

in der Bombcrgschen Bibel von 1517/18 ge-

druckt wurde.

Zur Kenntniss dieser Fragmente des palästi-

nensischen Targums, die man auch kurz als

„F ragmenten-Targum “ bezeichnet, bietet die

vorliegende Schrift einen wichtigen Beitrag. Sic

enthält in ihrem Hauptthcile (S. 1 — 68) eine

von dem edirten Fragmenten-Targum verschie-

dene Sammlung von Fragmenten des palästinen-

sischen Targum, aus einer Pariser Handschrift

zum ersten Male edirt. Diese Fragmente zeigen

denselben Charakter, wie die aus der Bombcrg-

schen Ausgabe bekannten; sie beziehen sich auf

ganze Verse und vollständige Abschnitte, aber oft

nur auf Verstheile und einzelne Wörter. Der

grössere Theil der hier edirten Fragmente ist

auch — abgesehen von der abweichenden,

meistens korrekteren Textgestalt — mit den

Bombergschen identisch
;

aber die weitere Ver-

gleichung zeigt, dass sowohl in der Pariser Frag-

mcntcnsammlung Vieles enthalten ist, was in dem

bisher bekannten Fragmententargum fehlt, als

auch in diesem viele Stücke sich finden, die

in jener fehlen. Zur Genesis z. B. bietet Gins-

burgers Ausgabe neue Fragmente an folgenden

Stellen: der grössere 'Theil des 1. Kapitels (das

in Cod. Paris, vollständig übersetzt ist); 2, 1 3.

22; 3, 8. 10. 17. 11—21. 23; 4, 9. 22. 26;

5, 2; 7, 10; 14, 18; 18, 10; 24, 60; 27, 1.

27. 41; 28, 17; 29. 15. 20; 35, 9; 37, 33;

39, 10; 41, 45; 42, 1. 13. 36; 43, 9. 19;

45, 8; 46, 30; 49, 16. 25; 50, 21. Hingegen
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bietet die alte Edition folgende in Cod. Paris.

fehlende Stellen der Genesis: 2, 7. 20 4, 13;

5, 4. 7; 6, 6. 11; 7, 1 i; 8, 10 ; 10, 2 3.

12. 13. 14. 17. 18; 11, 1. 5; 1
n
•t 2. 3. 4;

>4, 3. 5 . 6. 14 15. 17. 21 15, 3. 7 . 9. 10.

19 18, 10. 12
; 19, 1. 2, 8. 18. 31

;
20 2.

18 21, 1. 7. 15; 22, 1. 2; 23 2 24 2.

20 25. 3. 6. 8. 19. 25 .

)
*• 6, 8; 27, 22. 44;

29, 8. 2 .
*

,

30, 15. 38; 31 , U. 29; 35, 8.

16; 38, 15. 19
! 39, 4. 20 40, 16; 1, 2*

3, 12: 44, 12 45, 21. 26 47, 15, 21, 31;
48, 14; 49, 4. 5. 6. 12. Man sieht, dass die

beiden Fragmentensammlungcn einander ergänzen,

und dass die bisher bekannte Sammlung eine

reichhaltigere ist als die von G. edirte. Hin-

gegen hat diese den Vorzug der grösseren

Korrektheit. Es ist schade, das9 der Hgb.

nicht eine Uebersicht der beiden Sammlungen
gemeinsamen und der nur in der einen oder

der anderen enthaltenen Pentateuchstellen ge-

boten hat. Im Anhänge seiner Edition giebt G.

mehrere in den Fragmenten nicht enthaltene „Zu-

satztargumim“, nach Oxforder Handschriften (S.

71— 74); Varianten aus Cod. Vat. und Cod.

Lips. zur Bombcrgischcn Edition des Fragmcnten-

Targums (S. 74— 90); Citate aus dem palästi-

nensischen Targum bei alten Schriftstellern (S.

91— 122). In dieser letzteren, sehr nützlichen

Beigabe erweitert G. die von Zunz in den

Gottesdienstlichen Vorträgen und von Bassfreund

im 40. Jahrgange der Monatsschrift für Gesch.

und Wiss. des Judenthums gegebenen Citaten-

sammlungen. In der Einleitung (I—XVI) be-

spricht der llgb. besonders die von ihm be-

nutzten Handschriften und giebt sehr dankens-

werte Mitteilungen über diese. Besonders

hervorgehoben zu werden verdient die Fest-

stellung der Thatsache, dass die Bombergsche

Ausgabe des Fragmenten -Targum keineswegs

aus Cod. Vat. 440 geflossen ist, dass ferner

auch die Nürnberger Handschrift (Cod. Nor. 1)

nicht die Vorlage jener Ausgabe sein kann,

wenn sie ihr auch am nächsten verwandt ist. —
Die edirten Targumtexte begleitet G. mit fort-

laufenden Quellennachweisen aus der Midrasch-

Litteratur; doch können diese nicht als vollständig

bezeichnet werden. Die Hinweise auf Tobija
b. Eliezers Lekach tob hätten durch solche auf

dessen Quellen ersetzt werden können. Die

hauptsächlichste Aufgabe seines Werkes, die

Edition des Textes hat der Hgb. mit sichtlicher

Sorgfalt ausgeführt; Verbesserungsvorschläge zu

einzelnen fehlerhaften Wörtern hätten nicht in

eckigen Klammern in den Text, sondern in fort-

laufenden Noten unter den 'Text gesetzt werden
sollen. Druckfehler sind mir nur selten aufge-

fallen. S. 9, Z. 8 1. proiai st. pron; S. 15,

Z. 1 1. T52 st.
*

1^; S. 47, zu Lev. XXIII, 29 I.

TO3 St. ro-22
-

} S. 52, Z. 7 st. 21, 24 1. 20, 23;
s. 55, z. 11 st. per.« 1. TT*; S. 72 Z. 16 st.

prtö !• pTTN^ (das Schlafgemach, pers. enderün),

die Emendation G.s „eülTKx“ giebt keinen Sinn;

S. 74, Z. 10 st. 19 1. 20.

Dem Hgb., von dem bereits im 39. und 41,

Jahrgänge der oben erwähnten Monatsschrift

interessante Studien über das palästinensische

Targum erschienen sind, gebührt volle Anerken-

nung dafür, dass er die Targumforschung mit neuen

und bedeutsamen Materialien bereichert hat.

Budapest. W. Bacher.

Friedrich Blass, Die attische Beredsamkeit.

III. Abth., 2. Abschn.: Demosthenes' Genossen
und Gegner. 2. Aull. Leipzig, B. G. Teubncr,

1898. VI u. 422 S. 8®. M. 12.

Der Zuwachs dieses Bandes besteht, abge-

sehen von 50 Seiten Nachträgen zum Ganzen

und der nothwendigen Verstärkung des Noten-

apparates, im Wesentlichen in der Verarbeitung

der beiden inzwischen gefundenen Reden des

Hypereides. — Die erste, das Fragment gegen

Philippidcs, wird gegen Köhler (Sitzgs-Ber. d.

Berl. Akad. 1891) wieder in die Zeit Philipps

gerückt, ohne zwingende Gründe. Die entschei-

dende Stelle V, 7
:
„Während du selbst einem

so alten Gemeinwesen das Todesurtheil sprachst,

glaubst du an die Unsterblichkeit eines einzigen

Leibes“ geht deshalb auf den (übrigens im An-

fang des Fragments genannten) Alexander, weil

zu Philipps Lebzeiten nicht „sv otöjio“ vorhanden

war, sondern zwei und die makedonische Dy-

nastie wenigstens für die nächste Generation un-

sterblich war. Auch der folgende Satz: „Du be-

dachtest nicht, dass noch kein Tyrann nach sei-

nem Tode auferstanden ist, während Staaten usw.“,

ist ebenso wirkungsvoll nach als vor Philipps

Tode. Und wenn gleich darauf (VI, 10) aus-

drücklich von .Diensten die Rede ist, welche

Philippidcs den ripawoi geleistet habe, so ist die

Interpretation von Blass, wonach Philipp und die

Lakedämonicr hier gemeint seien, angesichts des

kurz vorher betonten Gegensatzes von

und tupawoc hinfällig. An Köhlers Ansatz dieser

wichtigen Rede ist also fcstzuhaltcn. — Die

Athenogcnes-Rede hätte in einer Geschichte der

attischen Beredsamkeit vielleicht noch ausführ-

licher, als Bl. es gethan hat, gewürdigt werden

können; hier wäre z. B. wohl der Ort gewesen für

einen eingehenden Vergleich von Hypereides’ Er-

zählungskunst mit der Manier des Lysins. Liegt

doch in dieser Rede neben der am Schluss gegebe-

nen Diskrcditirung des Gegners das Hauptgewicht

auf der künstlichen Darstellung des Thatbestandes

durch die Erzählung, während die schwachen Be-

weisparticcn mit ihrem Aufwand von Gesetzes-

paragraphen nur Spiegelfechterei sind. Dies

Verhältnis ist in Bl.s Darstellung nicht scharf

genug hervorgehoben. —
Unter den Nachträgen zum Ganzen mache

ich besonders auf die Kritik von Lutoslawskis
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platonischer Stylometrie aufmerksam. — Gegen-

über Bruns* ungünstigem Urtheil über Demosthenes
vertritt Bl. aufs Neue seinen alten Standpunkt,

dabei vielleicht etwas zu sehr bemüht, De-
mosthenes von jeder kleinlichen Gehässigkeit

freizusprechen. — Für die Datirung der Schriften

des Sophisten Antiphon (die durch BI. aus Jam-
blichos gewonnenen neuen Fragmente werden nun-

mehr auf die drei Schriften irepi äXirj&eias, n«pt

6pGvot4{, noX«txö< vertheilt) mit Gorgias zu ope-
riren (S. 362) halte ich für misslich, da Gorgias*

Manier nie geherrscht hat und Antiphon zwar
im attischen Dialekt, aber in einem hochtraben-

den, etwas gespreizten ionischen Sophistenstil

schreibt, der von Gorgias’ Manier sehr weit ent-

fernt ist. Dass die Tfyvrj des Advokaten Anti-

phon und die des Isokratcs (S. 363, 375) um
so eher deshalb Fälschungen sind, weil eben
beide verdächtig sind, sollte Bl. nicht länger be-
streiten. Für Antiphon verweise ich nur auf den
aus seiner T«xv»i (fr. 7 2) zitirten Satz ^4 itap<j>x*|piva

ov|ja«£oi< juotoötai. *4 ptXXovta rrixpivjpiotc, Defini-

tionen, die der Auffassung des Redners Antiphon
von texftvjpwv und av)fi»lov völlig fremd sind. In

der Tetralogiecnfrage hält Bl. nicht mehr unbe-
dingt an der Autorschaft des Antiphon fest; die

Zweifel daran werden sich voraussichtlich immer
fester begründen lassen.

Das Werk von Bl., das nunmehr wohl für

immer als abgeschlossen zu betrachten ist, wird
stets eine zuverlässige Grundlage für jede wei-
tere Forschung auf dem Gebiete der attischen

Redenlitteratur bleiben und jedem mehr als ein

Nachschlagebuch sein. Die Auffassung und Be-
urtheilung dieser ganzen Litteratur aber wird
sich voraussichtlich noch gewaltig ändern und
hat das schon gethan während der 30 Jahre, in

denen Bl.s \V erk aus kleinen Anfängen zu seiner
jetzigen Fülle angewachsen ist, ohne dass der
einmal betretene Weg verlassen wurde. Ob man
jetzt überhaupt noch eine Geschichte der atti-

schen „Beredsamkeit“ schreiben dürfte und
möchte? Heut würden wir uns die Ziele wohl
kaum so weit stecken, sondern zunächst die ein-
zclnen Persönlichkeiten für sich darzustellen ver-
suchen. Die historische Darstellung der Kunst
aber würde man nicht in dem Maasse von der
antiken Terminologie abhängig machen, wie Bl.
es gethan hat. Doch derartige Erwägungen können
und dürfen den Werth dieses umfassende Vollstän-
digkeit und gründliche gediegene Sorgfalt glücklich
vereinigenden Buches nicht beeinträchtigen, zumal
da der Verfasser selbst aus ihm für andere Gebiete
so überaus fruchtbare Anregungen empfangen hat.

Marburg. Georg Thiele.

Geyza Nemcthy, De Libris Amorum Ovidianis.
Budapest, R. Lampel, 1898. 27 S. 8°. Kr. 50.

Die Abhandlung war bereits 1892 in einer
ungarischen Zeitschrift (Egyctcmes XVI, 625 f.)

erschienen. Der Vf. hat sie jetzt al9 selbstän-

dige Schrift in lateinischer Sprache drucken lassen,

*ut in republica fitterarum civitate donaretur*. Dass

diese Hoffnung sich erfüllen werde, darf man füg-

lich bezweifeln. Was sic bietet, ist weiter nichts

als eine Eintheilung der einzelnen Gedichte in

folgende Gruppen: 1. carinma non amatoria; 2.

loci communes erotici; 3. lascivia quaedam; 4.

Cyclus Corinnae; 5. Cyclus nuptae cuidam sacra-

tus; 6. Cyclus ad mcrctriccra quandam pertinens.

Man sieht, der Vf. spottet seiner selbst und weiss

nicht wie: als ob die 'lascivia quaedam’ und die

drei angeblichen Cyklen nicht von loci communes

crotici wimmelten 1 Dass daneben in diesen rhe-

torisch-erotischen Studien Ovids gelegentlich etwas

Selbsterlebtes verwerthet ist, lässt sich vermuthen,

aber nicht beweisen. Das ist übrigens auch eine

Frage ganz untergeordneten Ranges. Für eine

gründliche Interpretation ist freilich in den Amorcs

noch viel zu thun (cinigermaassen naiv ist die Er-

klärung für diese Tbatsacbc, die S. 6 gegeben wird:

'videtur iniquum Augusti iudicium, quo ista Ovidii

carmina bonis moribus periculosa esse dcclaraverat,

viros doctos falso quodam pudore affectos usque ad

bodiernum diem prohibuissc, nc in bis libris accu-

ratius explicandis ea, qua par erat, diligentia de-

sudarent'). Aber nach einer ganz andern Rich-

tung, als der Vf. cinschlägt. Trotz manchen

guten Einzclbeobachtungen von Zingcrle und an-

deren ist nämlich das Verhältnis von Ovids

Studien zu seinen litterarischen Vorbildern noch

nicht, wie cs verdiente, im Zusammenhänge darge-

stcllt worden. Möchte uns eine derartige Unter-

suchung, die ja sicher kommen wird, von der

geübten Hand eines Kenners geschenkt werden.

Die vorliegende Schrift, verfehlt in der An-

lage, seicht in der Ausführung, wie sie ist, konnte

ungeschrieben und kann ungelesen bleiben.

Pankow b. Berlin. Hugo Magnus.

Zwei Isländer - Geschichten
,

die Hunsna-

])6res und die Bandamanna saga, mit

Einleitung und Glossar hgb. von Andreas Heus-

1er. Berlin, Weidmann, 1897. LXIV u. 164 S. 8#.

M. 4,50.

Bei der Herstellung seines Buchs leitete den

Hgb. der Wunsch, seinen Berliner Zuhörern in

sich abgeschlossene isländische Texte bieten zu

können, die zugleich ein Bild geben vom Leben

und Wesen der alten Isländer und cinführcn in

die Sprache und den Stil der Sagalitteratur. Es

ist nicht zweifelhaft, dass die beiden schönen

Sögur sich für den angegebenen Zweck vortreff-

lich eignen. Die H»insna-j)örcs saga konnte ein-

fach nach der Ausgabe Jou Sigurdssons in den

Islendinga Sögur (Kph. 1847) abgedruckt wer-

den, der Text der Bandamanna saga wurde

nach H. Fridrikssons Ausgabe in den Nordiskc

Oidskrifter gegeben mit geringen Acnderungcn,

die in der Einleitung aufgezählt und begründet
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sind. An die Texte schliesst sich ein sorgfältig

gearbeitetes, ausführliches Glossar, das auch für

den ausreichen wird, der sich, mit einer altnor-

dischen Grammatik ausgerüstet, auf eigne Hand
an das Studium des Isländischen macht. Die

umfängliche Einleitung wird im Universitätsunter-

richt als Muster für littcrarhistorische Uebungcn
benutzt werden können, in erster Linie aber

hat sie eine nicht zu unterschätzende Bedeutung

für den wissenschaftlichen Betrieb der nordischen

Litteraturgeschichte.

Einer so eigentümlichen litterarischen Er-

scheinung gegenüber, wie die isländische Saga
es ist, war zunächst eine allgemeine Charakte-

ristik geböten. Diese hat in vortrefflicher Weise
gegeben R. Heinzel in seiner akademischen Ab-

handlung: Beschreibung der isländischen Saga.

In schematischer Form wird hier genauer Bericht

erstattet über die Stoffe und Kunstmittel, deren

die Verfasser der isländischen Familiensögur sich

bedienten; das Handwerkszeug dieser Schrift-

steller wird in einer Weise aufgezeigt, wie das

noch bisher für keine litterarische Gattung ge-

schehen war. Leider wurde die Arbeit Heinzeis

zunächst mehr gelobt als benutzt. Auch weiter-

hin enthielten die Einleitungen sonst ausgezeich-

neter Sögurausgabcn nur Untersuchungen über

die Handschriften, die Glaubwürdigkeit und die

Entstehungszeit der betreffenden Schriftwerke,

während der Stil recht stiefmütterlich behandelt

wurde. Und doch halte gerade Heinzeis Ab-

handlung darauf führen müssen, nun, wo einmal

eine ausführliche Charakteristik der ganzen

Gattung entworfen war, auch die Individuen,

die einzelnen Sögur, zu charakterisiren und nach

ihren Eigentümlichkeiten voneinander zu son-

dern. Einen ersten Schritt auf diesem Wege
hat Ileusler in seiner Einleitung gethan. Er be-

schreibt die beiden Sögur nach ihren Eigen-

heiten mit all der Vollständigkeit und Behutsam-

keit, die für derartige Arbeiten unentbehrlich ist.

In den beiden Theilen der Einleitung (Honsna-

]>6res saga; Bandamanna saga) fasst er zuerst

zusammen, was durch frühere Forschung über

Schauplatz, Zeitalter, Gestalten und Vorgänge
der beiden Sögur bekannt war. Für die zweite

Saga wird eine sorgfältige Vergleichung der

beiden Fassungen angestellt; H. kommt dabei

zu einem andern Resultat als seine Vorgänger:
in der Fassung A, die seiner Ausgabe zu Grunde
liegt, erblickt er ein vollendeteres Kunstwerk
als in der von Cederschiöld herausgegebenen
Fassung K; er möchte annchmen, dass die Ori-

ginalniederschriften beider aus dem mündlichen

Vortrage geflossen sind. Daran schliesst er in

jedem der Aufsätze einen Versuch über den Stil

der zwei Sögur. Er betrachtet die auftreten-

den Personen, die Beschreibung ihres Aeussern,

die direkte und indirekte Charakterzeichnung;
er reiht die Motive der Handlungen aneinander

und zieht ähnliche Stellen aus andern Sögur

zum Vergleich heran; er macht Bemerkungen
über Träume, übernatürliche Vorgänge, alter-

tümliche Gebräuche, über Angaben des Schau-

platzes und der Witterung; eingehend behandelt

er die Komposition der Sögur, wobei auch die

Unvollkommenheiten im Zusammenhang der I I.-J).s.

angeführt werden; er verbreitet sich ferner über

die Darstellungsweise, den Dialog, die Stimmung,

insbesondere den Humor in der Erzählung und

schliesst ab mit Bemerkungen zum sprachlichen

Ausdruck.

Das Angeführte kann leider nur von der

Reichhaltigkeit, nicht von der Feinheit der gan-

zen Behandlung einen Begriff geben. Anzu-

erkennen ist auch die Beschränkung, die sich

der Hgb. auferlegt; er beabsichtigt nur eine

Charakteristik der beiden vorliegenden Sögur;

daher streift er nur selten die Darstellung in

andern Werken derselben Gattung, er zieht

keine Schlüsse auf die Stellung seiner Sögur in

der grossen Sagalitteratur. So hat denn seine

Untersuchung keine greifbaren grossen Resultate.

Aber sic ist eben ein Anfang; sind einmal alle

Sögur mit gleicher Sorgfalt und gleichem Ge-

schmack durchforscht, dann erst werden wir

eine abschliessende Geschichte der Sagadichtung

erwarten können!

Osnabrück. Wilhelm Rani sch.

Ein Wiener Stammbuch. Dem Direktor der

Bibliothek und des historischen Museums der Stadt

Wien, Dr. Carl Glossy, zum 50. Geburtstage,

7. Marz 1898, gewidmet von Freunden und Lands-

leuten. Wien, Carl Konegen 11898). VIII u.

412 S. 8°. M. 5.

In jungen Jahren hat 9ich Carl Glossy die

schriftstellerische Ehrung einer litterarischen Fest-

gabe errungen. Sie präsentirt sich in vieler

Beziehung eigenartiger und umfassender, als der-

artige Huldigungen gewöhnlich zu sein pflegen,

durch die grosse Verschiedenheit der Beiträge,

welche die ganze Vielseitigkeit des durch sic

gefeierten Mannes, wie im Spiegel, wiedergeben.

Die schöne Litteratur in Drama, Novelle nnd

Lyrik, die Humoreske, wie die gelehrte For-

schung, die sich von den Zeiten der Minnesänger

bis auf die jüngsten Tage hinauf ausdehnt, sie

alle haben dem fördernden Freunde, dem An-

reger und verständnissinnigen Begleiter ein Wort

des Dankes zu sagen. So ist thatsäehlich ein

„Wiener Stammbuch“ entstanden, dem kaum

ein bekannterer Name Oesterreichs fehlt. \\ iens

'Bibliothekar* gelten launige Scherze Wicken-

burgs, Chiavaccis, Pötzls, das Bild des

liebenswürdigen Rathers und Helfers sieht Ber-

ger unter der volkstümlichen Gestalt des Hein-

zelmännchens, der Hüter unseres österreichischen

Nationalschaues erhält durch Sauer, Pollham-

mer, den Ref. u. a. neue Beiträge für Grill-
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parzer, durch Saar und Minor für Bauernfeld,

durch Prisching und Schütz für Raimund.

Der grosse Kenner der Vergangenheit des

Wiener Theaters wird Teubers, Horners und

Werners Mittheilungen zu würdigen wissen, in

eine hoffnungsvolle Zukunft lässt ihn Müller-
Guttenbrunn sehen. Glossys treffliche Studien

über die Zensur bereichert Zeidler durch An-

gaben über das zensurirte Exemplar von Grill-

parzers Ottokar. Eine streng methodische

Untersuchung stellt Arnold über die „Tablettes

autrichiennes“ und ihren Zusammenhang mit

Sealsfield an, David charakterisirt scharf das

untcrgchcndc Wiener Volkssängerthum. Poetische

Beiträge der Ebner, Ada Christen, Ad.
Pichlers u. a. gereichen dem Bande zur Zierde,

wenn auch im Allgemeinen die littcrarischen Ar-

tikel die dichterischen Erzeugnisse weit über-

ragen. Die Verlagsbuchhandlung hat ihr Bestes

gethan, das Buch auch äusserlich des Anlasses

würdig erscheinen zu lassen.

Wien. A. v. Weilen.

Matthias Murko, Miklosichs Jugend- und Lehr-
jahre. [S.-A. aus Forschungen zur neueren Litte-

raturgcschichte. Festgabe für Richard Hcinzcl.] Wei-
mar, Emil Fclbcr, 1898. 75 S. 8°.

Hr. Murko bietet uns wieder ein anziehen-

des Bild aus der Zeit der slaviscben Renaissance,

nachdem er uns mit dem in dieser Ztschr. 1897,
Sp. S17 angczcigten Buche: „Deutsche Einflüsse

auf die Anfänge der slavischcn Romantik“ 1897
beschenkt hatte. Jetzt erzählt er uns, wie im
Titel angegeben, von den Jugend- und Lehrjahren
Miklosichs; besonders anziehend ist die Erinne-
rung an die Zeit, in welcher Miklosicb mit sei-

nem um drei Jahre älteren Freunde, dem Slo-
venen Stanko Vraz, gleiche Gesinnungen thciltc

und gleiche Ziele verfolgte, bis zu dem Augen-
blicke, wo 1838 Vraz nach Agram ging, sich

in einen „illyrischen“ Patrioten uinwandcitc und
einer der hervorragendsten kroatischen Schrift-

steller wurde, Miklosich aber nach Wien über-
siedelte und hier neue Bahnen betrat. In dem
Zeitraum vor 1838 lernen wir Miklosich zu-
nächst in seinen Knaben-, sodann in den Jugend-
jahren in seinem Bildungsgänge näher kennen,
im Verkehr mit Gesinnungsgenossen und Freun-
den, begeistert und schwärmend für das Slaven-
thum und Poesie („Dichtcritis“), und diese auf
den zuverlässigsten Quellen beruhenden Schilde-
rungen sind der grösste Gewinn, den wir aus
dem Büchlein schöpfen; Miklosich wird uns in

der wirksamsten Weise näher gebracht.
lir. M. zerstört jetzt cndgiltig die Le-

gende, dass erst Kopitar in Wien aus Miklosich
einen Slavisten machte; vielmehr treten jetzt vor
unsere Augen alle die Momente des Studien-
ganges in dem weiten Umfange desselben, welche
die Grundlage bilden für den späteren Sla-

visten und Sprachforscher schon vor dem Jahre

1838.

W’ir möchten hoffen , dass diese anregende

Studie, für die alle Slavisten und Sprachforscher

Hrn. M. gewiss dankbar sein werden, wird fort-

gesetzt werden.

Breslau. W. N eh ring.

Geschichtswissenschaften.

C. Thomas, Geschichte des alten Bundes.

Ein Handbuch zum geschichtlichen Verständnis des

Alten Testaments. Magdeburg. S. Biihling, 1897.

XII u 819 S. 8*. M. 9.

Diese Geschichte des alten Bundes ist der

erste Theil eines Handbuches, das die Geschichte

des alten nnd des neuen Bundes behandeln soll.

Es wendet sich in erster Linie nicht an die

Theologen, sondern an den weiten Kreis der

Gebildeten, deren Interesse sich in den letzten

Jahren mehr und mehr den Studien zugewandt

hat, welche sich auf das geschichtliche Vcr-

ständniss des A. T.s richten: ihnen sollen die

Resultate der gelehrten Arbeit, aber ohne den

gelehrten Apparat mitgetheilt werden. Nament-

lich hat Thomas die Lehrer an den höheren

und Volksschulen im Auge, welche berufen sind,

an der religiösen Erziehung des Volks zu arbei-

ten. Niemand, der über den Stand des Religions-

unterrichts an den höheren wie den Volksschu-

len unterrichtet ist, wird leugnen können, dass

dieser an erheblichen Schäden krankt; nicht der

kleinste unter ihnen ist der, dass dieser Unter-

richt meist crthcilt wird, als hätte cs eine theo-

logische Arbeit auf dem Boden der biblischen

Litteratur in dem letzten Jahrhundert überhaupt

nicht gegeben. Natürlich bin ich nicht der Mei-

nung, dass es Aufgabe des Schulunterrichts, sei

es auf der niederen oder höheren Stufe, sein

könnte, die Schüler in den Streit der kritischen

Arbeit einzuführen, aber ebensowenig kann dar-

über ein Zweifel sein, dass ein Unterricht, der

im vollen Gegensatz zu den gesicherten Resul-

taten theologischer Arbeit steht, die auch all-

mählich in immer weitere Kreise der Gebildeten

eingedrungen sind, nur destruktiv wirken kann.

Aus diesem Grunde ist ein Unternehmen, wie

dies von Th., nur mit Freude zu begrüssen.

Freilich ist es mit Erfolg nur von dem durchzu-

führen, der 1. gründlich sich mit den vorliegenden

Problemen vertraut gemacht hat und 2 . die

nöthige Ruhe und Sicherheit des Unheils hat,

die nothwendig ist für die Entscheidung der

Frage, was als gesichertes Resultat der wissen-

schaftlichen Arbeit und was als noch disputabel

anzusehen ist. Wer es weiss, welch umfassende

Litteratur grade die altcestamentliche Wissen-

schaft in den zwei letzten Jahrzehnten hervorge-

rufen hat, wie verwickelt die hier vorliegenden

Probleme sind, dem wird die Schwierigkeit der
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Aufgabe, die sich Th. gestellt hat, klar sein.

Und es muss rühmend anerkannt werden, dass

Th. sich mit ausserordentlichem Fleiss bemüht

hat, einen Einblick in die auf diesem Gebiet ge-

schehene Arbeit zu gewinnen, denn es dürften

nur wenig werthvollere Schriften ihm unbekannt

geblieben sein, und auf Schritt und Tritt erkennt

man cs, mit welcher Energie er den Problemen

nachgedacht hat. Nicht ganz so günstig kann

ich über die Art der Darstellung und das von

Th. bekundete Urthcil mich äusscra. Sollen

unsere gebildeten Kreise wirklich gefördert wer-

den, dann müssen sie durch eine solche Dar-

stellung auch wenigstens in gewissem Umfang in

die Lage versetzt werden, zu erkennen, warum
das ihnen gezeichnete Bild einer bestimmten Zeit

oder Person so und nicht anders gestaltet ist.

Das ist aber nur möglich auf Grund einer

kurzen Darlegung der Eigenart der für solche

Zeit oder Person uns vorliegenden Quellen, die

annähernd zu kontrolliren gebildete Leser wohl

im Stande sind. Daran hat es Th. fehlen lassen.

Wohl giebt er eine Uebersicht über die Entste-

hung der israelitischen Litteratur, aber doch erst,

nachdem er das aus einer bestimmten Auffassung

dieser Quellen gewonnene Ereigniss längst ab-

gchandelt hat. So kommt es, das Th. von

J E P usw. redet, ehe der Leser überhaupt

darüber orientirt ist, was diese Sigel bedeuten,

und was der Leser sich unter aajjb zu den-

ken hat, ist ebenfalls nicht angedeutet und nur

für den des Hebräischen kundigen Leser ver-

ständlich. Und was soll ein Leser mit dem Ur-

theil anfangen, dass es unbedingt erforderlich

sei, die beiden ältesten Quellen des Pentateuchs

von der jüngsten zu lösen? Nur auf Grund des

vorliegenden Textes war das dem Leser ver-

ständlich zu machen. Hätte Th. hier besonders

frappante Beispiele gewählt, wie sie gerade

die Patriarchengeschichten in Fülle boten, so

hätte er sich damit die Möglichkeit geschaffen,

hinfort die Sigel mit Erfolg zu benutzen. Das
führt mich zugleich auf ein anderes. Th. ver-

weist nicht ganz selten auf J i Js Ja Di D* Pg*

P. H, Rp. usw. d. h. der Leser wird mit den

subtilsten Problemen der Pentateuchkritik be-

kannt gemacht oder besser gesagt mit Formeln,

die Leben und Bedeutung nur für den Fach-

mann haben
,

die aber für den gebildeten Laien

bedeutungslos sind, weil die grossen Grundzüge
der Geschichte, wie sic durch die neuere kri-

tische Forschung festgestellt sind, dadurch nicht

berührt werden. Dem Leser mit solchen Details

belasten heisst nicht nur ihm das Verständniss

erschweren und seinen Blick von den Hauptsachen
ablenken, sondern auch insofern über den That-

hestand täuschen, als es sich gerade hier um
Dinge handelt, die nicht das gesicherte Resultat

wissenschaftlicher Arbeit, sondern noch immer
Gegenstand des auf- und abwogenden Kampfes

sind. Je mehr wir in letzterer Hinsicht fehl-

greifen, um so sicherer können wir sein, dass

eine Reaktion nicht ausbleiben wird.

Bei aller Anerkennung, die dem Ernst und

Fleiss gebührt, mit dem Th. es versucht hat, in

die wissenschaftlichen Probleme einzudringen,

kann ich die Bitte nicht unterdrücken, dass er

bei Abfassung seines zweiten Bandes mehr als

in diesem auf die Fassungskraft seiner Leser Rück-
sicht nehme und mit Sorgfalt scheide zwischen

den gesicherten nnd noch problematischen oder

für die geschichtliche Entwickelung weniger be-

deutungsvollen Resultaten der wissenschaftlichen

Arbeit: bei der unzweifelhaften Befähigung, den

reichen Kenntnissen und der Urtheilsfähjgkeit des

Vf.s ist zu hoffen, dass er das hohe Ziel, das

er sich gesteckt hat, erreichen wird.

Stra9sburg i. E. W. Nowack,

J. Gebauer, Kurbrandenburg in der Krisis des

Jahres 1627. {Hallesche Abhandlungen zur neue*

ren Geschichte. Heft 33.J Halle, Max Niemeyer,

1896. VIII u. 185 S. 8“ M. 5.

Eine fleissig aus den Akten des Berliner

Geheimen Staatsarchivs geschöpfte und gefällig

geschriebene Arbeit, die die Anfänge jener

Leidenszeit schildert, welche der dreissigjährige

Krieg über die Mark brachte. Man hätte frei-

lich gern mehr gewünscht, als der Vf. uns

bietet, denn der Hauptnachdruck seiner Darstel-

lung ruht auf der Schilderung der verhältniss-

rnässig doch unbedeutenden militärischen Aktio-

nen, deren Schauplatz damals die Mark war;

die Politik des Kurfürsten wird erst in zweiter

Linie geschildert und zwar allzusehr unter dem
bloss kurbrandenburgisehen Gesichtswinkel. Es

ist mit gutem Grund schon darauf hingewiesen

worden, dass eine gerechte Heurtheilung Georg

Wilhelms und seiner Käthe ein bisher ziemlich

übersehenes Moment nicht ausser Acht lassen

darf: der Brandenburger war nicht wie etwa

der Kurfürst von Sachsen der Herr eines in sich

geschlossenen und von den gleichen Interessen

beherrschten Gebietes, er hatte vielmehr gleich-

zeitig seine Besitzungen an der Westgrenze zu

decken, er hatte den drohenden Ansturm gegen

seine Kurlande abzuwehren
,

und er musste

gerade in diesen kritischen Monaten besonders

auf der Hut sein, um sein preussisebes Erbe

vor den Verwicklungen des schwedisch-polnischen

Krieges zu schützen.

Eine tiefer gehende Forschung wird neben

der auswärtigen Politik auch den inneren Zustand

des Landes prüfen und so feststellcn können, ob

die Voraussetzungen und Grundbedingungen tbat-

kräftigen und erfolgreichen Handelns vorhanden

waren. M. Spahn hat vor kurzem in einer

lehrreichen, nur hier und da vielleicht etwas zu

schnell verallgemeinernden Untersuchung der pom-

merseben Zustände (Histor. Jahrbuch der Görres-
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gcsellschaft 1898), die Hauptpunkte bezeichnet,

denen man hier naebzugehen hätte: man müsste

die wirtschaftlichen Kräfte des Landes zu er-

kennen suchen, müsste feststellen, ob die Regie-

rung die Möglichkeit hatte, diese Kräfte durch

ein tüchtiges Beamtcntbum in Bewegung zu

setzen und die Selbstsucht der einzelnen Stände

unschädlich zu machen
;

es gälte ferner zu prü-

fen, ob religiöse Triebfedern des Handelns vor-

handen waren, und schliesslich, ob die leitenden

Persönlichkeiten der Regierung überhaupt den
Aufgaben gewachsen waren, vor die sie gestellt

wurden. Erst wenn alle diese Kragen beant-

wortet sind, wird man ein abschliessendes und

gerechtes. Urtheil über Georg Wilhelm und seine

Politik fällen können; — hoffen wir, dass eine

archivalische Veröffentlichung grossen Stils in

absehbarer Zeit es ermöglichen wird, dieses

Problem zu lösen.

Berlin. Victor Loewe.

Richard Schmitt, Prinz Heinrich von Preussen
als Feldherr im siebenjährigen Kriege. II.

Die Kriegsjahre 1760—1762. Greifswald,

Julius Abel, 1897. VIII u. 322 S. 8«. M. 4,50.

Die Bcurtheilung der militärischen Fähig-
keiten des Prinzen Heinrich von Preussen steht

unter dem Einfluss der Kontroverse über die

Strategie Friedrichs des Grossen. Wer wie
Theodor v. Bernhardi in Friedrich den Vertreter

der modernen napolconischen Strategie erblickt,

sieht begreiflicher Weise auf die Manöverkünste
des schlachtenfeindlichen Heinrich geringschätzig

herab. Bernhardts vernichtende Kritik, die an
den kriegerischen Leistungen des Prinzen gar
nichts Gutes lässt, muss jedoch Bedenken er-

regen, denn sie steht im schroffsten Widerspruch
zu den lobenden Acusscrungen des Königs über
seinen Bruder, und, wenn man auch diesen nicht

allzuviel Gewicht beilegen will: wie ist es zu er-

klären, dass Friedrich dem unfähigen Prinzen
stets wieder die wichtigsten Armeekommandos
anvertraute?

Von solchen Erwägungen geleitet, unternahm
es Richard Schmitt in einer Einzeluntersuchung,
den Antbcil des Prinzen Heinrich am sieben-
jährigen Kriege festzustellcn. Dem vor dreizehn
Jahren erschienenen ersten Theil, welcher die
Feldzüge von 17 56— 1759 umfasst, ist jetzt
der zweite und letzte gefolgt, der die Kriegs-
jahre 1760—1762 behandelt.

In der Form der Darstellung bekundet die
zweite Schrift einen entschiedenen Fortschritt,
inhaltlich bildet sie wie die erste eine fortge-
setzte Polemik gegen Bernhardi. Auf der falschen
Voraussetzung fussend, dass Friedrich d. Gr., sei-
nen Zeitgenossen weit voran, der Vorkämpfer
der modernen, allein richtigen Strategie gewesen
sei, Hess sich Bernhardi verleiten, das der Krieg-
führung beider Bruder Gemeinsame zu unter-

schätzen, die Unterschiede zu übertreiben und

einen grundsätzlichen Gegensatz ihrer Systeme

zu behaupten, während doch Beide im Wesent-

lichen von ein und demselben ausgingen. Die

grosse Verschiedenheit ihrer Entwürfe und Ope-

rationen, an der ja nicht zu zweifeln ist, die

Vorliebe Friedrichs für energische Offensive

und gewaltsame Entscheidung, Heinrichs Neigung

zur Defensive und bedächtigem Manövriren sind

nicht die Folge prinzipiell verschiedener Stand-

punkte, sondern verschieden gearteter Charak-

tere. Dem Prinzen Heinrich fehlte die Lebhaf-

tigkeit und Kühnheit, die Schwungkraft und

Elastizität, die Weite des Blickes und der Schatz

von Selbstvertrauen, jene Eigenschaften, welche

dem königlichen Bruder zu seinen bewunderns-

werthen Tbaten Kraft gaben; cs kam noch hinzu,

dass Heinrich von tiefster Abneigung gegen den

seiner Meinung nach von Friedrich unnütz ver-

schuldeten Krieg erfüllt war und nicht mit freu-,

digem Herzen und innerer Begeisterung, sondern

aus pflichtmässigem Gehorsam gegen den unge-

liebten Bruder sein Kommando führte. Dennoch

leistete er Grosses und rechtfertigte das Ver-

trauen Friedrichs, so unzufrieden dieser auch zu-

weilen mit ihm war. Sehr mit Recht macht

Schm, darauf aufmerksam, dass Friedrich mehr-

fach ohne genaue Kenntniss der Sachlage ur-

theilte, und dass auch bei ihm selbst nicht immer

die Worte mit den Thaten, die Ideen mit dem
Handeln im Einklang standen. Friedrichs stür-

misches Temperament, sein Optimismus, die

Stärke seiner Phantasie zauberten ihm zudem

oftmals allerlei Trugblider vor, deren Nichtigkeit

der nüchtern denkende, pessimistisch veranlagte

Bruder richtig erkannte. Dafür finden sich in

der vorliegenden Schrift mannichfachc Beispiele.

Die schweren Vorwürfe, die Bernhardi dem
Prinzen Heinrich machte, sind ungerechtfertigt.

Das hat der Vf. nachgewiesen; andererseits hat

er sich wohl gehütet, in den entgegengesetzten

Fehler einer Ucbcrschätzung der Prinzen zu ver-

fallen. Denn es bleibt doch Wahrheit, dass

nicht Heinrichs Fcldherrnkunst, sondern nur Fried-

richs Genie iin Stande war, den Kampf gegen

eine Welt von Waffen zu einem glücklichen

Ende zu führen.

Königsberg i. Pr. M. Im mich.

Alfred Bock, Aus einer kleinen Universitätsstadt.

Kulturgeschichtliche Bilder. Erstes Heft Giessen,

Emil Roth, 1896. IV u. 1 14 S. 8* M. 1,50.

Ein vortreffliches kleines Buch, unterhaltend

zu lesen und reich an wichtigen Mittheilungen

und Beobachtungen aus dem Leben der Uni-

versität Giessen am Ende des vorigen und detn

Anfänge dieses Jhs.
;

nur der letzte Aufsatz

reicht weiter. Die Titel der Bilder sind: Goethe

und Professor Hoepfner in Giessen; Klinger auf

der Universität; Börne als Gicssener Student;
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Fichte, Scbleiermacher und Professor Schmidt in

Giessen; Blücher in Giessen; Karl Vogt im Jahre

1848.

Die Darstellung ruht überall auf eingehender

Benutzung originaler Quellen, zum Thcil un-

gedruckter Briefe usw., und bat den Vorzug

glücklicher Auswahl und leichter Fassung. Aber
der Werth würde erheblich gesteigert werden,

wenn den einzelnen Bildern ein breiterer Rahmen
und tieferer Hintergrund gegeben wäre. Die

Zustände der deutschen Universitäten zu jener

Zeit gehören wahrlich nicht zu den bekannten

Dingen. Die Konflikte z. B. zwischen Hoepfner

und Koch (S. 22) hätten einen willkommenen Anlass

geboten, die Stellung des Kanzlers in Giessen in

den Hauptzügen zu schildern und an einem be-

stimmten Beispiel lebendig zu machen. Die Ge-
schichte der deutschen Universitäten bildet ein

wichtiges, aber noch sehr unbekanntes Stück

der deutschen Kultur- und Bildungsgeschichte.

Manches ist auch heute nicht so, wie es sein

sollte, aber im Vergleich mit anderen Perioden

erfreuen sich die Universitäten einer Freiheit und

Pflege, wie vielleicht zu keiner anderen Zeit.

Der Vf. würde durch eine ausführlichere Behand-

lung der sich in seinen Bildern aufdrängenden

Formen und Einrichtungen des Universitätslebens

sich ein grosses Verdienst erwerben. Solche

Einzelbilder gewähren Möglichkeiten, die der

systematischen Darstellung verschlossen bleiben.

Hoffentlich lässt die Fortsetzung nicht auf sich

warten und berücksichtigt diese Wünsche. Das
schöne Lebensbild, das kürzlich Baldenspergcr

von Karl August Credner gegeben hat, zeigt,

welchen Reichthum Giessens Geschichte in sich

birgt.

Breslau. G. Kaufmann.

v. Blume, Die Beschiessung von Paris 1870/71

und die Ursachen ihrer Verzögerung. Berlin,

E. S. Mittler u. Sohn, 1899. 82 S. 8°. M. 1,60.

General v. Blume war im Kriege von 1870/71

Vorstand der Operationskanzlei des grossen Haupt-

quartiers, durch seine Hände mussten also sämmt-

liche einigermaassen wichtige Schriftstücke gehen.

Er ist demnach die denkbar berufenste Persön-

lichkeit, um darüber zu berichten, weshalb im

Winter 1870/71 die Beschiessung von Paris so

bedauerlich lange Zeit hinausgeschoben wurde.

Die Art und Weise, wie v. Bl. sich seiner Auf-

gabe entledigt hat, darf man schlechthin als muster-

gültig bezeichnen. Mit vornehmster Ruhe, immer
objektiv bleibend, auch dann, wenn es sich um
die Schilderung der Persönlichkeiten handelt, fern

von jeder Voreingenommenheit, erzählt er von den
Reibungen, die thatsäcblich in Versailles bestan-

den haben, also keineswegs in das Reich der

Legende verwiesen werden können; er entwickelt

ihre Ursachen und Wirkungen mit voller Klarheit

und entzieht gerade durch seine vornehme Aus-

drucksweise den Nörglern, die berufsmässig das

Verkleinern unserer grossen Männer betreiben,

die Möglichkeit, in gehässiger Weise diese Rei-

bungen auszubcutcn.

v. Bl. wird Allen gerecht, dem thatengewal-

tigen und mit überschäumender Willenskraft so

reich ausgestatteten Fürsten Bismarck genau

ebenso, wie dem so bescheidenen und doch so

grossen Feldmarschall Moltke. Man gewinnt beim

Lesen der Bl.sehen Schrift den Eindruck: „so war
es wirklich“, und ein grösseres Lob wird man
einer geschichtlichen Arbeit schwerlich spenden

können.

Ueberzeugend weist v. Bl. die ungeheuren

Schwierigkeiten nach, die einer schnellen Heran-

schaffung schwerer Belagerungsartillerie in der

aussergewöhnlich grossen, aber unbedingt noth-

wendigen Massenhaftigkeit, namentlich aber der

rechtzeitigen Bereitstellung ausreichenden Schluss-

bedarfs hemmend entgegentraten, er verschweigt

aber auch nicht, dass selbst diese riesigen Schwie-

rigkeiten sich schneller hätten überwinden lassen,

wenn die oberste Heeresleitung von Anfang an,

d. b. gleich nach der Katastrophe von Sedan, die

erforderlichen Maassregeln für die Mobilmachung

einer beträchtlichen Zahl neu aufzustcllender

Munitions- Fuhrpark -Kolonnen getroffen hätte.

Weshalb das nicht geschah, wird ruhig und sach-

lich entwickelt.

In Kürze lässt sich das Ergebniss der Bl.sehen

Schrift folgendcrmaasscn zusammenfassen: Nach

der Katastrophe von Sedan waren alle hohen

militärischen Kreise im deutschen Heere darüber

einig, dass der Widerstand der Republik Frank-

reich aussichtslos sei, und dass er an dem Mangel

an innerem Zusammenhänge der eben erst prokla-

mirten republikanischen Machthaber in Kürze

scheitern würde. Bekanntlich war König Wilhelm

selbst anderer Ansicht, und das hätte füglich

schärfer betont werden können. Man hoffte mit

Paris fertig zu werden, ohne dass es nöthig

würde, den artilleristischen Angriff zu beginnen.

Man unterschätzte bei Weitem die Masse der in

Paris vorhandenen Lebensmittel, man unterschätzte

ganz ebenso sehr die Widerstandskraft des fran-

zösischen Volkes, und so wurde denn die Mobil-

machung militärisch organisirtcr Munitions -Fuhr-

park -Kolonnen vom Kriegsminister v. Roon erst

am 3. Dezember 1870 befohlen. Dadurch wurde

es möglich, Ende Dezember auf der Ostfront,

Anfangs Januar auf der Südfront den Artillerie-

kampf zu beginnen.

Die Legende von dem „weiblichen Einflüsse“,

der angeblich eine frühere Beschiessung von

Paris verhindert haben soll, wird gründlich wider-

legt. Alle einschlägigen Schriftstücke sind der

Bl.schen Arbeit beigefügt worden.

An Vornehmheit der Sprache, an ruhiger

Objektivität, an überzeugender Darlegung aller

in Frage kommenden Verhältnisse, endlich auch
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an klarer und von jeder Voreingenommenheit

völlig freien Schilderung der maas9gebenden

Persönlichkeiten kann die Schrift des Generals

v. Blume geradezu als Vorbild dienen.

Berlin. Hermann Kunz.

Geographie, Länder- und Völkerkunde.

A. H. Keane, Man past and present. [Cambridge

Gcographical Serics.] Cambridge, Univcrsity Press,

(London, C. J. Clay and Sons), 1899. 684 S. 8°

nebst 12 Tafeln. Sh. 12.

Nachdem Keane in einem früheren Band die-

ser Reihe eine „Ethnology“ veröffentlicht bat,

die man füglich den Versuch einer cntwickelungs-

gcschichtlichen Klassifikation der Menschheit

nennen konnte, schildert er in diesem Bande die

grossen und kleinen Völkergruppen der Erde
und sucht zugleich ihre in vorgeschichtlicher Zeit

liegenden Ursprünge und Beziehungen aufzuklären.

Er geht daher in den beiden ersten Kapiteln auf

den plcistozänen Menschen zurück und bespricht

die Erfindung und Einführung der Metalle. Dann
führt er kapitelwcisc die grossen Völkergruppen

vor, wobei er den afrikanischen Negern die

ozeanischen Neger anreiht (Papuas, Melanesier,

Australier, Tasmanicr, Negritos), ebenso den
Südmongolen und Nordmongolen die ozeanischen

Mongolen (Malayen); weiter unterscheidet er

Amerikaner und Kaukasier. Als ozeanische Kau-
kasier fasst er auch die Indonesier, die er (zu-

sammen mit Franzosen, Süddeutschen, Tirolern,

Russen u. v. a.) dein Homo alpinus zurechnet;

dem Homo mediterranensis (1) rechnet er Ibericr,

Korsen, Sarden, Sizilianer, Italiener, Griechen,
Hamiten, Semiten, einige Hindus, Dravida, Toda,
Aino zu. Ucber die Gründe der Zurechnung der
Völker zu einer oder der anderen Gruppe spricht

er sich in der Regel nicht klar aus. Besonders
über die Gründe der Zugehörigkeit der „Ozeani-
schen Kaukasier“ zu der Gruppe Homo alpinus

erfahren wir nichts Greifbares. Wir müssen uns
mit der Phrase begnügen, dass in den polyncsi-

schcn Kosmogonicn „ein Echo wie von Vedi-
schen Hymnen von Insel zu Insel über die weiten
Wasser des Stillen Ozeans hallt“. Ich bin durchaus
kein Freund von schematischen Klassifikationen,

aber noch weniger kann ich mich mit einem
solchen Wirrwarr befreunden, wie er uns hier
mit dem Anspruch einer geistreichen Umordnung
aller Ordnung dargclwiten wird. Ich halte keinen
Gedanken über Völkerursprung und Völker-
bewegung für zu kühn, als dass er nicht ge-
dacht werden könnte, auch von ernsten Köpfen;
aber wenn cs ans Aussprecbcn geht, dann müssen
wir Gründe verlangen. K. mag auf dem lin-

guistischen Gebiet etwas wissen und in Anthro-
pologie hat er Manches gelesen, aber von der
reichen Littcratur über Ethnographie im engeren
Sinn, über Ceräthe, Waffen, Trachten, Sitten usw.

scheint er keine Ahnung zu haben. Damit fehlen

ihm aber die besten Mittel zur Erkenntnis* der

Völkerbeziehungen und -Verwandtschaften. Wür-

den wir aber auch die Berechtigung einer fast

nur auf Körper- und Sprachmerkmale begründeten

Klassifikation und Entwicklungsgeschichte zugeben,

dann würden wir doch eine schärfere Sonderung

des Möglichen und Wirklichen, der Hypothesen

und der Thatsachcn für nothwendig halten. Dass

diese Sonderung weder im Kleinen noch im

Grossen durchgeführt ist, nimmt dem neuen Buche

K.s viel von dem Werthe, den ihm ein reiches

Wissen und kühnes Denken sonst verleihen

könnten. Wir vermögen es höchstens selbstän-

dig forschenden Ethnographen als anregende

Lektüre zu empfehlen. Als Handbuch ist es

gerade so verfehlt wie das Schwesterbuch

„Ethnology“.

Leipzig. Friedrich Ratzel.

Rechts- und Staatswissenschaften.

Das Zweite Stralsundische Stadtbuch (1310

— 1342). Th. 1: Liber de Hereditatum obli-

gatione, hgb. von Christian Reuter, Paul

Lietz und Otto Wchner. Stralsund, Komm-
Verl, der Kgl. Kegierungsbuchdruck., 1896. 185 S. 8°.

Das zweite Stralsundische Stadtbuch bringt

uns eine ganze Reihe willkommener Nachrichten

über die innere Geschichte der Stadt Stralsund.

Im J. 1310 angelegt, knüpft es unmittelbar an

das erste an, welches von Fabricius 1872 ver-

öffentlicht wurde. Die Stralsundischen Register

umfassen im Ganzen einen Zeitraum von 1270

bis 1S48. Um einen Maassstab für den Anfangs-

termin des Eintragungswesens zu geben und um

den Platz nachzuweisen, welchen das Stralsundi-

sche Buch in der Geschichte der Stadtbücher in An-

spruch nimmt, erinnern wir daran, dass das Kölni-

sche Schrcinswcsen das .älteste in Deutschland

ist. Die sog. Schrcinsurkundcn gehen etwa bis

1135 zurück. Der Rotulus Andernacensis datirt

gleichfalls von dem 12. Jh. (1173). Wie sich

das Eintragungssystem damals schon von Köln

nach Andernach ausdehnt, so wird einige Men-

schenalter spater Magdeburg der Mittelpunkt

einer Gruppe von Städten, in denen sich das

Schreinswesen frühzeitig einbürgert. Der Magde-

burgisebe Rath beschüesst i. J.
1215 „de giffte

scholde in eyn bok schriven*. Fast gleichzeitig

tauchen ähnliche Anlagen in Lübeck auf, wo

das älteste Stadtbuch bis 1227 zurückfübrt.

Bald darauf begegnet man Stadtbüchern in den

Nachbarstädten: in dem Magdeburger Kreise,

Ncuhaldensleben etwa um 1240, Salzwedel uro

1250, Aken 1265, Jüterbok Ende des 13. Jh.s;

im Lübecker Kreise, Hamburg 1248, Wismar

1250, Rostock 1258, Kiel 1289, Greifswald

1291. Wie man bemerken kann, hat das Ein-

tragungssystem sich ganz regelmässig längs der
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Ostsee ausgedehnt. Die Bewegung lichtet sich
|

von Nord nach Süd. Die Stadtbücher erscheinen

in Sachsen um 1300: Leipzig 1292, Freiberg

1300, Oschatz 1321 und ungefähr gleichzeitig

in Böhmen: Prag 1310, Neu-Bydschow 1311,

Leitmeritz 1340; in Oesterreich erst um 1360

(Wien), ln den flämischen Städten begegnen

wir ganz sonderbaren Verhältnissen. Das fran-

zösische System der Chirographen und das

deutsche System treffen wir hier zusammen.

Während in Gent Stadtbücher i. J.
1339 nach

dem deutschen Muster angelegt werden, bleiben

in Yper und in Brügge die Chirographen im Ge-

brauch. In Gent selbst scheint die Eintragung

nicht obligatorisch stattgefunden zu haben, wenig-

stens nicht für das freie Eigenthum, da der Rath

erst i. J.
1552 die Eigenthümer verpflichtet, die

Grundveränderungen in der Kanzlei anzuzeigen.

In Yper werden die „Register van Halmen“ von

1492 ab bis 3. Aug. 1796 geführt, in Brügge

tauchen ähnliche Anlagen nur in der ersten Hälfte

des 15. Jb.s auf.
1

)
Aber, während in den deut-

schen Städten die lateinische Sprache sehr lange

üblich bleibt, in Jüterbock bis 1378, in Köln bis

1395, in Riga bis 1417, in Lübeck bis 1456,

in Kiel bis 1471, ist in den flämischen Städten

schon alles in der lebenden Sprache niederge-

schrieben. In Gent sind die Eintragungen flä-

misch; in Yper sind die Chirographen von 124s

ab französisch und von 1400 ab flämisch ge-

schrieben.

.Solange die städtische Organisation einfach

war, bedurfte man bloss ein Buch für verschie-

dene Zweige der Verwaltung, aber bald er-

heischte der stets wachsende Umfang der städti-

schen Geschäfte die Theilung der Arbeit. Auch

in Stralsund: während das erste Stadtbuch (1270

— 1310) eine Gesainmthcit von Rechts- und

Schuldgeschäftcn neben Verzeichnissen städtischer

Einnahmen und Ausgaben umfasst, ist das zweite

Buch klar cingetheilt. Der erste Theil ist unter

dem Namen Liber de hereditatum obligatione

für die Belastung der Immobilien bestimmt. Der

zweite, der Liber de hereditatum resignatione,

ist für die Eigenthumsübertragungen angelegt,

Der dritte ist der Liber de Arbitrio Consulum

et eorum specialibus negotiis. Wir haben hier

bloss die Ausgabe des ersten Theiles, das

Stadtpfandbuch.

Dieser Liber de hereditatum obligatione ist

wie alle gleichzeitigen Stadtbücher in Deutsch-

land lateinisch geschrieben. Doch hie und da

sind schon deutsche Ausdrücke angewendet, sogar

ist unter Nr. 328 eine sehr ausführliche Urkunde

deutsch eingetragen. Die Einschreibungen sind

*) Ucber die Auflassung vor Schöffen s. meine

Histoirc de la propriete foncicrc dans les Villes du Moyen-

Agc et specialcment en Flandre, avec plans et tables

justificatives. Gand. 1898. S. 153 ff.; S. 159. 160;

S. 4 Anm. I.

sehr kurz zusammengefasst und folgen chro-

nologisch. Das Jahr beginnt am 25. Dezem-

ber. Die Hgbb. haben verschiedene Schreiber

nachgewiesen ,
die das Buch in dem Zeitraum

von 1310— 1342 zu führen hatten. Die Ein-

leitung ist gut dargcstellt, vielleicht aber ein

wenig zu dürftig. Die Form der Ausgabe selbst

konnte m. E. etwas besser besorgt werden und

sich etwas mehr Hoenigers musterhafter Aus-

gabe der kölnischen Scbrcinsurkundcn nähern.

Sehr sorgfältig gearbeitete Register ermöglichen

cs, sich mit Bctjuemlichkeit und mit Sicherheit

in dem Stadtbuch zurechtzufinden.

Brüssel. Wilhelm des Marez.

Kunstwissenschaften.

Fritz Knapp, Piero di Cosiino, ein Uebergangs-

mcistcr vom Florentiner Quattrocento zum Cinque-

cento. Halle a. S., Wilhelm Knapp, 1899. 1 Bl. u.

115 S. 4° mit 10 Tat. u. 46 Abbild, im Text M. 15.

Wahrend der zwei letzten Jahrzehnte konnte

es scheinen, als verliere sich die kunstgeschicht-

liche Forschung mehr und mehr in kleine, häufig

nur in Form von Notizen ihre Resultate mitthei-

lende Einzeluntersuchungen, welche auf die Ent-

deckung neuer, sowie auf die kritische Bestim-

mung bereits bekannter, aber unter falschen

Meisternamen verzeichneter Kunstwerke gerichtet

waren. Mag dieses Streben auch zu manchen

Ausschreitungen, namentlich zu einer zu weit-

gehenden Skepsis und Minderacbtung der Be-

deutung alter Tradition geführt haben, so war

der Gährungsprozess, in welchen die Forschung

damit gelangte, doch ein nothwendiger und nor-

maler, und die Anzeichen mehren sich, dass eine

Periode der Klärung bevorsteht, in welcher das

viel Zersplitterte wieder zu Einheiten zusammen-

geführt werden wird. Das Bedürfniss nach all-

gemeinerer Zusammenfassung der gewonnenen

einzelnen Resultate und ihrer Verarbeitung in

geschichtlicher Darstellung und zugleich ästheti-

scher Würdigung macht sich geltend und zeitigt

monographische Behandlung einzelner Künstler.

Der Vergleich mit den vor zwanzig, dreissig

Jahren veröffentlichten Biographien zeigt in er-

freulicher Weise, welche Bereicherung unsere

Kenntniss seitdem gewonnen hat, ja für einzelne

Meister ward eine solche Schilderung überhaupt

erst jetzt möglich. Was wusste man in jener

doch nahe zurückliegenden Zeit von dem hoch-

begabten, phantastischen, schwermütigen, Sonder-

ling, dem die vorliegende Studie gewidmet ist-'

Man kannte einige wenige Werke von ihm, aber

ganz bedeutende Schöpfungen seiner Hand hingen

unter fremdem Namen in Gallenen und Kirchen,

und manche waren noch ganz unbekannt. Heute

kann der Biograph Piero di Cosimos auf Grund

von ungefähr dreissig echten Bildern Viesen,

Entwicklung und Bedeutung des Meisters eba-

Digitized by CaOO^l
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rakterisiren. Frizioni, Morelli, vor Allem aber
der zu früh verstorbene Hermann Ulmann haben
das Verdienst der Sichtung und Feststellung des
Stoffes, welchen Knapp nun im Zusammenhänge
gestaltet.

Wie der merkwürdige Meister, welcher den
allmählichen Uebergang der Kunstrichtung des
Quattrocento in die des Cinquecento in seinem
Schaffen verräth zu einer Zeit, als Lionardo mit
der Kraft des Genies das neue Ideal in aller

seiner Freiheit schon ins Leben gerufen hatte,
wie er in seiner Jugend an Cosimo Rosselli sich

anscbliesst, ja diesem in den Fresken der Sir*
tinischen Kapelle schon selbständig hilft, dann die
von Lionardo gegebenen Anregungen als bele-
bende Elemente in den älteren Stil einführt,

weiter (nach Kn. unter dem Eindrücke des
grossen Altarwerkes vom Flandrcr Hugo van der
Goes) mit Bewusstsein dem plastischen unmale-
rischen Stil der Florentiner Quattrocentisten das
Ideal reicher und leuchtender Farbenharmonie
gegenüberstcllt, und endlich unter erneuter Ein-
wirkung Lionardos die höhere Einheit des die
Lokalfarben bändigenden Tones sucht die
ganze Entwickelung eines beweglichen und fein-

fühligen, wenn auch nicht eigentlich schöpfe-
rischen Kunstsinnes, durfte eingehend vom Vf.
auseinandergesetzt werden. Ueberall, vor Allem
aber wohl in der zu besonderer, häufig ent-
zückend stimmungsvoller Bedeutung gebrachten
Landschaft das Suchen eines phantasicvollen, zu-
weilen aber auch zum Grübeln aufgelegten Geistes
nach Eigentümlichem in Komposition, Ausdruck,
Farbe, Licht und zierendem Detail. Welchen Ein-
fluss das Schaffen und Spekuliren eines solchen,
nicht nach dem Können, aber nach seinen Bestrebun-
gen Lionardo verwandten Mannes auf die nächste
Generation, auf Künstler wie Fr. Bartolommeo,
Andrea dcl Sarto, Mariotto Albertinelli und viele
Kleinere haben musste, wird ersichtlich, bedenkt
man, dass in den entscheidenden Zeiten Lionardo
selbst nicht in Florenz sich aufhielt.

Dass die vom Vf. gegebene zeitliche Anord-
nung in allen Einzelheiten richtig sei, könnte
vielleicht bezweifelt werden. Einige der von Ul-
mann geäusserten, abweichenden Ansichten, wie
z. B. die ganz frühe Ansetzung des „Hylas“ (bei
•Mr. R. H. Benson), bestehen wohl zu Recht, da-
gegen muss in anderen Fällen wieder, wie in
der Datirung der „Befreiung der Andromeda“
der Uffizien, die Meinung Kn.s gebiUigt werden.
Hierauf näher einzugehen, ist hier nicht der
Platz. Das Wichtige an der vorliegenden Arbeit
blobt die Hervorhebung und Charakterisirung
der hauptsächlichen Thatsacbcn in dem künstle-
rischen Streben, sowie die liebevolle Analyse der
Eigenthümlichkeiten der Kunst eines Meisters,
in dessen geistreichen und feinsinnigen Werken

Li "?^
rK Hetr;lchtu[1g grössere Reize entdeckt.

Heidelberg. H . Thode.

Notizen und Mittheilungen.

Hubert Rötteken, Ucbcr ästhetisch«* Kritik bei
Dichtungen. Würzburg, Ballhorn & Cramer, 1897
36 S. 8°. M. 0,80.

Der Vortrag, zuerst gedruckt in der Beil. d. Münch.
Allg. Ztg., bietet eine etwas umständliche Auseinander-
setzung darüber, dass eine Dichtung, falls sie ,Freude
verbreiten“ soll, zunächst in formaler Hinsicht ein klares,
anschauliches, widerspruchsloses, in gewisser Weise ty-

pisches Bild geben und sodann geeignet sein muss,
.Substitutionsgefühle und inhaltlich bedingte Reaktion*-
gcfühlc zu erwecken*. Dos Erste, was verlangt wird
von einem Dichtwerk, ist nicht sonderlich neu. das
Zweite erregt nur anspruchsvoll den Schein der Origi-

nalität. Das hässliche Wort .Substitution* ist nämlich
dasselbe, was Vischer .Einfühlung* (in die Gestalten
des Dichters, in die Situationen, in den Dichter selbst,

in die Natur usw.), was Groos „innere Nachahmung*
nannte, was der Rel. als Wurzel des .Metaphorischen*
hinstellte, was auch für Aestheüker wie Ziegler, Volkdt
u. A. den Angelpunkt des Kunstgenusses bildet.

„Inhaltlich bedingte Reaktionsgcfühle“ nennen andere
Sterbliche — ich meine, glücklicher — Stirnmungs- und
Gefühlswirkungen, die von dem Kunstwerk ausgehen.

Im Uebrigcn ist die Abhandlung besonnen und ver-
ständig.

Neuwied. Alfred Biese.

In Speyer soll c. histor. Museum f. d. Pfalz er-

richtet werden. E. Ministerialkommission wird in näch-
ster Zeit d. Vorbercitgn. zu e. staatl. Untcrstützg. d.

Unternehmens treffen.

Der Preis Stanislaus Julien von 1500 Fr. für
d. beste Arbeit üb. China ist von d. Acad. des Inscrip-
tions in Paris zw. d. Abbe Pierre Gvang für „d. chincs. Be-
zcichngn. d. Eigenthums* u. d. Abte Eticnnc Zi für

einen .Lehrgang d. militär. Examina in China“ gcthcilt

worden.

Die Arbeiten für die Karte d. türk. Gencralstabes
von d. curop. Provinzen d. Türkei, die J0 Jahre
gedauert haben, sind beendet. Die Karte, die aus 64
Blättern besteht u. d. Maassstab 1 : 210000 hat, wird
auf lithograph. Wege in 3000 Exemplaren hergestcllt

werden.

Gelehrte Gesellschaften und Vereine.
Sitzgsber. d. Kgl. Prcuss. Akad. d. Wiss. zu Berlin.*)

15. Juni. Sitzg d. phil.-hist. Kl. Vors. Sekr.: Hr.Diels.

Hr. Hirschfeld las über Anlage und Abfassung*-
zeit der Epitome des Florus. Der Abriss der rüm.
Geschichte des Florus war, wie nachzuweisen versucht
wird, ursprünglich auf die Darstellung der äusseren
Kriege bis auf Caesar beschränkt und ist in dieser Form
kurz vor Trajans Tod abgefasst. Die Schilderung der
Bürgerkriege und der Zeit des Augustus ist erst im Be-

ginn der Regierung Hadrians von Florus hinzugefügt
worden.

Die letzten Sitzungen der „Psychologischen Gesell*

scliaf

l

zu Breslau hatten folgende Tagesordnungen:
2. Mai: Vortrag des Herrn Hans Kurella üb. Zusam-
menhänge zwischen intellektuellen u. ästhetischen Be-

gabgn. — 9. Mai: Vortrag des Herrn L. William Stern
ub. Psychophysica rediviva. — 30. Mai: Vortrag des
Herrn W. Sombart üb. d. philosophischen Grundlagen
der ökonomischen Technik. — 13. Juni. Vortrag des

> crunuvranurucKc aucn uer ui den bitzungsnencrHcn i

sclucncoen Mitihcilungcn sind vom I. Jan. 18W ab zum Preise vi

ÄS* J
<m«hr als 2 Bogen stark .* M.» durch die Vertag

bucnhatidlung von G. Kenn er zu beziehen.
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Herrn Kovats üb. die Uranfange der Wirtschaft, c.

Beitr. z. Psychologie der Gesellschaft.

in d. Junisitzg. d. Gesellsch. f. dIsche Litt, zu

Berlin hielt Hr. Kraeger aus Zürich c. Vortrag üb. d.

Wandlgn. d. Gedichte C. F. Meyers; Hr. Rcinhold Steig

sprach, in Fortsctzg. s. Vortrages in d. vor. Sitzg., üb.

„d; Berliner Abendblätter“.

In d. Junisitzg. d. Kunstgeschichtl. Gesellsch. zu

Berlin sprach Hr. Kohte üb. Veröflentlichgn. zur Pflege

kunstgeschichtl. Denkmäler, Hr. Jan Veth üb. Rem-

brandts ,Nachtwache“.

Personalchronik.

Ernennungen, Auszeichnungen usw.

I. An Universitäten usw. Der Oberhofprediger

Wolff u. d. Oberkirchenrath Haack in Schwerin sind

von d. thcolog. Fakult d. Univ. Rostock zu Ehren-

doctorcn ernannt worden. — Der ao. Prof. d. klass.

Philol. a. d. Univ. Bern Dr. Prachter ist z. o. Prof,

ernannt worden. — An d. Univ. Leipzig hat sich Dr.

Martini als Privatdoz. f. klass. Philol. habilitirt. —
Der Privatdoz. f. Gesch. a. d. Univ. Leipzig Dr. Erich

Brandenburg ist z. ao. Prof, ernannt worden. —
Der ao. Prof. d. Geographie a. d. Univ. Greifswald, Dr.

Credner, ist z. o. Prof, befördert worden. — Der

Privatdoz, in d. Jurist. Fakult. d. Univ. Leipzig, Dr.

Triepel, ist z. ao. Prof, ernannt worden. — Die jurist.

Fakult. d. Univ. Heidelberg hat d. Landgerichtspräsi-

denten Fieser in Karlsruhe zum Ehrendoctor ernnnnt.

— Der Privatdoz. Dr. Sperl ist z. ao. Prof. d. öffentl.

Zivilprozesses an d. Univ. Graz ernannt worden. —

-

Dr. Bauer a. d. Handelskammer in Brünn ist z. Prof,

d. Kolonialgesch. u. Nationalökon. an d. Univ. Chicago

ernannt worden.

II. An Gymnasien usw. Versetzt worden sind

die Professoren : Dr. Böhm vom Gvmn. in Gr.-SUxrhlitz

an d. Gymn. in Neisse, Dr. Pöhlig vom Gymn. in See-

hausen an d. Gymn. in Erfurt; Kirschstein vom
Gymn. in Elbing an d. Gymn. in Marienburg; Dr. Kitt

vom Gymn. in Könitz an d. Gymn. in Kulm; Fischer

vom Gymn. in Hamm an d. Gymn. in Minden.

Todesfälle:

Prof. Weber am städt. Progymn., d. 16. Juni, 63 J.

alt, in Bocholt; Gymn.- Oberl. a. D. Prof. Dr. Buss-

mann, d. 16. Juni, 60 J. alt, in Minden; der o. Prof,

f. semit. Philol., Dr. Albert Socin, am 26. Juni, im

55. J. t in Leipzig.

Neu erschienene Werke,
vom 22. bis 30. Juni in der Redaktion cingellefert.

Anders, J. Frh. v.
,

Grdr. d. Erbrechts. (Grdr. d.

österr. Rechts, hgb. v. Finger, Frankl, Ullmann. I, 6.]

Lpz.. Duncker & Humblot. M. 2,80.

Batlod, C. , D. mittlere Lebensdauer in Stadt und

Land. [Schmollers Staats- u. soziahvisscnschaftl. For*

schgn. XVI, 5.] Ebda. M. 3,60.

Bauke, C., Ist d. Krtindg produktiver, die Entdeckg

receptiver Natur? [S.-A. aus d. Ztschr. : Gewcrbl.

Rechtsschutz u. Urheberrecht. IV, 1899, Nr. 5.]

Bertholet, A., D. israelit. Vorstcllgn vom Zustand

nach d. Tode. Freiburg i. B., Mohr (Siebcck). M. 0,80.

Bornemann, W-, D. Allegorie in Kunst, Wissen-

schaft u. Kirche. Ebda. M. 1.

Bottek, Ed., D. ursprgl. ßcdeutg d. Konjunktivs in

lat. Nebensätzen. I. Wien, Holder.

Bunzendahl, E. V., Auf d. Erntcgangc. Gesamm.
Dichtgn. Brl., Herrn. Feyl & Co.
Cram er, J., D. Gcsch. d. Alamannen als Gaugcsch.

Brsl., Marcus. M. 15.

' Dahn, F., D. Könige d. Germanen. VIII: D. Fran-

ken unt. d. Karolingern. 3. Abth. Lpz., Breitkopf &
Härtel. M. 8.

Gaudig, H., Wegweiser durch d. klass. Schuldramen.

IV. Gera, Th. Hofmann. M. 6.

Gebauer, J. H., Kurbrandenburg u. d. Restitutions-

edikt v. 1629. Halle, Niemeyer.

Gilson, J., L'etudc du droit romain compare aux

aulrcs droits de l’antiquite. Strassb.
,
Trübncr. M. 4.

Glachant, P. et V., Papiers d’autrcfois. Paris,

Hachctte. Fr. 3,50.

Grimm, H., Leben Michelangelos. 3. H. Brl. u.

Stttg., Spcmann. M. 2.

Haendcke. B., D. Chronologie d. Landschaften

A. Dürers. Strassb., Hcitz. M. 2.

Harvard Studics in Classical Philology. Vol. IX,

Boston, Ginn & Co. (Lpz., Harrassowitz). Geb. M. 8.

Heuser, E., Frankenthaler Porzellan. Katalog d.

Ausstellg d. Mannheim. Alterth.-Ver. Selbstverl. d. Ver.

Hi stör io, Danmark Riges, af J. Stcnstrup u. A.

56. H. Koph., Bojesen. Kr. I.

Jadassohn, S., Rathschläge u. Hinweise f. d. Instru-

mentationsstunden d. Anfänger. Lpz. , Breitkopf &
Härtel. M. 1,50.

Jahn, Mn Ethik als Grdwissensch. d. Pädagog. Lpz.,

Dürr. M. 3,90.

Jaubert, G. F., L'industrie des maticrcs colorantcs

azotques. Paris, Gauthier-Villars. Fr. 2,50.

Jülichcr, A., D. Gleichnissrcdcn Jesu. 1. Th. 2. Aull.

Freiburg i. B., Mohr (Siebcck). M. 7,20.

Klein, M., D. Erforderniss d. verbürgt. Gcgenseitigk.

bei Vollstreckg ausländ. Urtheile in Dtsehld. [S.-A. aus

d. Ztschr. f. Internat. Privat- u. Strafrecht.J Lpz.,

Duncker & Humblot. M. 1.

Krcuchaufs, Frz. W., Schriften zur Leipzig. Kunst,

hgb. von Wustmann. Lpz., Hinrichs. M. 1,20.

Liebich, Br., D. Wortfamilien d. lebend, hochdtsch.

Sprache. I, 4. 5. Brsl.. Preuss & Jünger. M. 3,20.

Lorenz, F., u. Bunzendahl, E. V., Dramat. Handlgn.

Brl., Herrn. Feyl & Co.

Lorey, T., D. forstl. Versuchsanstalten. Tubing.,

Laupp. M. 0,80.

Monarchie, D. Österr.- Ungar., in Wort u. Bild.

Lief. 326. Ungarn. V, 18. Wien, Holder. M. 0,60.

Müller, J., D. Reformkatholizismus. I. 1L Zürich,

Cäsar Schmidt. M. 1,60 u. 2.

Müllner, K-, Reden u. Briefe Italien. Humanisten.

Wien, Holder.

Nied n er, A., D. Einführgsgesctz z. BGB. [Kom-

mentar z. BGB. u. s. Nebengesetzen, hgb. v. Bicr-

mann, Frommhold, Gareis, Hubrich, Nicdner, Ocrtmann.J

Brl., Carl Heymann. M. 8.

Patrick, Mary Mills, Sextus Empincus and Creek

Scepticism. Cambridge, D. Bell & Co.

Rappaport, S., Spinoza u. Schopenhauer. Brl., K,

Gaertncr (H. Hcyfelder). M. 3.

Riehl's, W. H., Geschichten u. Novellen. Lief. 7— H.

Stttg., Cotta Nf. Je M. 0,50.

Romberg, H. B-, L'idee de la durce par rnpport aux

verbes et aux substantifs verbaux cn fran^ais moderne.

Inaug.-Disscrt. Lund, Möller.

Schneider, G., D. finanziell. Bcziehgn. d. florent.

Bankiers zur Kirche v. 12S5/I3W. Lpz., Duncker & Huro-

blot. M. 2. , . r , .

Scuffcrt, L., Dtsches Konkursprozessrecht. Ebda.

"sicKel d. bad. Städte. Test von Fr. von Wcech,

Zefchngn. von Fr. Held. 1. H. Hciddb., Winter.

M
Smend, R., Lchrb. d. a«testamcnU. Rchg. Gcsch.

o Aull- Freiburg i. B., Mohr (Siebcck). M. lli^J-

Socin A., D. Silonhinschrift z. Gebrauch bei akad.

Vorlcsgn. [S.-A. aus Ztschr. d. dtsch. PalästinaA crcins]

Eb
SUadnl, Hildegard, Seine Tochter. Lyr. Gedicht

in 1 Aufzug. Lpz., Breitkopf & Hartei. M. 1.

Digitized by Google
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Urkdb. , Mecklenburg. XIX. Bd. Schwerin, Bären-

sprung (Lpz., K. F. Köhler Komm.).
Vogelsang, W. , Holland. Miniaturen d. später.

M.-A.S. Strassb., Heitz. M. 6.

Wach, A., u. Laband, P. t Zur Lehre von d. Rechts-

kraft. 3 RcchUgutachtcn. Lpz., Duncker & Humblot.

M. 3,60.

Wernle, 1*., D. synopt. Frage. Freiburg i. B., Mohr
(Sicbeck). M. 4,50.

Demnächst erscheinende Werke.
Aus dem Gebiete der

Philologie. Landau, W. Frii. v., Bcitr. z. Alterth.-

Kde d. Orients. II. Die phönic. Inschriften. Lpz.,

Pfeiffer. M. 2.

Rechts- u. Staatswissenschaft. Hertz, Fr. O.. D.
agrar. Fragen im Verhältn. z. Sozialism. 9 Bog. Wien,
Rosncr. M. 2. — Sommerlad, Th., D. soziale Wirk-
samk. d. HohenzoUern. Lpz., J. J. Weber. M. 3. —
Parisius, L., Schulzo-Dclitzsch u. Alwin Sörgel. Bcitr.

z. Gcsch. d. dtsch. Genossenschaftsbcwegg. Brl., Guttcn-
tig. M. 1,25.

Zeitschriftenschau.

Theologie und Religionswissenschaft

Revue bintdictine. Juin. G. Morin, Un nouveau
recueil inedit d'homclies de saint Cesairc d’Arlcs. — U.
Bcrlierc, Lcttres de Jean Des Rochcs ä Dom Berthod;
Guillaume de Ryckel. abbe de St. Trond, et les reliques
des Saints de Cologne. — X., Recentes publicat. litur-

giques.

Revue des Sciences ecclcsiasiiques. Mai. E. Collot.
L'Amcricanisme et Mution religicuse. I. — H. Gou-
jon, La conscicncc psychologiquc de 1‘animal. IV. — R.

Bassiboy, Le defenseur du lien matrimonial. I. — E.
Grisclle, Quelques mss. de s. Francis de Sales. —
Pr. M. Bonaventure, Apercu historique sur l’ordre

des Frcrcs Mineurs. IV. — H. Q., A propos de la notion
d’ordre.

Philosophie und Pädagogik.

Alene e Roma. Muggio * Giugno. E. Gerunzi,
Traduzione di alcuni inni omerici. — G. Kroll, Supensti-
zioni degli antichi. — C. Puini, II Ta-thsin o l'impcro
romano negli storici cincsi.

Revue pkilosophique. Juin. L. Winiarski, L'cqui-
libre esthetique. — M a r r o

, Lc role social de la puberte.— Goblot, Fonction et finalite (fln).

Zischt, f. d. dtsch. Untere. 13, 5. Freybe, Züge
zarter Rücksichtnahme u. Gcmülhstiefe in dtsch. Volks-
sitte. — W. Schwarze, E. Gedenkblatt z. 25 Jahr. Ju-
biläum d. Kgl. Gymn. zu Dresden-Neustadt

Philologie und Literaturgeschichte.

Hermathena. No. 24. R. Y. Tyr eil. Arthur Pal-
mer. — R. Ellis, Postgates Silva Maniliana. — J. S.
Reid. Notes on Cic. ad Atticum XII. — J. P. Ma-
haffy, The Army of Ptolcmy IV at Raphia. — J. B.
Bury, Somc points in the Pentckontaetia. — J. I. Beau,
The Philebus of Plato. — L. C. Purser, Notes on the
Agncola of Tacitus. — C. F. Bastable, Adam Smith'a
Lectures on „Jurisprudence“. -- H. J. Lawlor, Note
on an Irish Monastic Office. — T. G. Tuck er, Two
Fmendations in the Poetics. — J. Gwynn, On the
Recovery of a Missing Syriac MS. of the Apocalypse.

Bcitr. z. Kde d. indogerman. Sprachen. 25
, I. 2 .

A. Zimmermann, Spuren indogerman. Namcngebg im
“?***”* J. J. Mikkola, Baltische Etymologien. II. —
M. Niedermann, Etymolog. MisceUen. I—VIII. — E.
Zupitza, Etymologien. — O. Hoffmann, Etymologien.

A. I’ick, Altgriech. Ortsnamen. VII (Schl.). — V. J.
Petr. Ucb. d. Wechsel d. Laute d u. / im Latein. —

Lcchtel, Zur Kcnntn. d. Fleischen-

Romania. Avril. A. Thomas, Varietes etymoto-

giques. — G. Paris, Caradoc et le serpent; Corrot,

corine. — A. Jeanroy, Note sur le Tornoientcnl as
dantes. — P. Meyer, Deux nouveaux mss. de la tra-

ducL fran$. des sermons de Maurice de Sully; La vie

de S. Silvcstre cn vers franc. — L. Katona, A propos

du Debat du corps et de Tarne. — E. Teichmann,
Sur la consccration de la cathcdralc d'Aix par Leon III,

— F. Lot, Helois de Pevjcrs, soeur de Garin lc Lor-

rain. — A.(?) Calmette, Sur les formes de la negation

et de 1’afflnnation ä Ferneres (Herault).

Geschichte.

Ztschr. d. Weslpreuss. Gcschichlsvcr. 40, K. Ben-
rath, D. Ansiedlg d. Jesuiten in Braunsberg 1565 ff.

—

H. Frevtag, D. Bildniss e. Danzigers, von Hans Hol-

bein gemalt. — P. Simson, Gesammelte Beobachtungen

üb. d. Werthverhältn. verschied. Münzsorten zu einander

im 16. u. 17. Jh. — A. Günther, K. Schreiben d.

Generals v. Pappenheim an Danzig. — R. F. Arnold,
3 polit Gedichte aus d. Zeit d. poln. Erbfolgekricgs.

Nachtr.

Ztschr. f. Numismatik. 21, 3. 4. A. v. Saltet,

Erwerbgn d. Kgl. Münzkabincts i. d. J. 1890/97 (antike

Münzen). — H. Drcssel, Forts, d. Erwerbgsbcrichts

;

Kretische Münzen. — A. Löbbecke, Griech. Münzen
aus m. Sammlg. V. — J. E. Kirchner, Zu d. athen.

Münzserien mit Monogrammen. — H. Dannenberg,
E. unedirter Denar d. Bischofs Haimo v. Verdun 990—
1024. — P. Joseph, E. Pfennig d. Paderborn. Bischofs

Otto aus d. Münzstätte Salzkotten. — J. Mcnadicr u.

Nützei, D. Denarfund v. Birglau b. Thorn. — J. Mc-
nadier, D. Brnkteatenfund v. Eltenbrunn; Dresdener

Fälschgn. — H. Buchenau, Beitr. z. Münzkde v. Würz-

burg, Augsburg u. Bamberg im 11. u. 12. Jh. — 0.

Seeck, Zu d. Fostmünzen Constantins. — Quilling,

Contremarke auf e. Augustus- Mittelerz d. städt. Münz-

sammlg (Stadtbiblioth.) zu Frankf. a. M.

Geographie, Länder- und Völkerkunde.

Ztschr. d. Gesei!sch. f. Erdkde zu Berlin. XXXIV,
I. M. Friederichsen, Morphologie d. Ticn-sehan. —
Ino Kakyo, D. wilden Stamme v. Formosa, ihre Ein-

theilg u. ihr Kulturzustand. Ucbcrsetzg aus d. Japan.

Staats- und Rechtswissenschaft.

Soziale Praxis. VIII, 37. E. Hirschberg, D.

Methode d. Lohnarbeiter -Statistik d. preuss. Eiscnbahn-

vcxwaltg. — O. Festv, D. Ausstände d. J. 1898 in

Frkr. u. d. Gesetz üb. Vcrmittlg u. Schiedsgericht —
E. Loew, D. Gewerbeinspektion in Oestcrr. — Zacher,

Zum franz. Unfallversichcrgsgesetz v. 9. Apr. 1898. —
38. G. v. Witzleben, D. neue Invalidenversichergs-

gesetz. — J. H. van Zanten, E. Gesetzentwurf üb.

d. Arbeitsvertrag in d. Niederlanden. — M. v. Schulz,

D. Streik d. Berlin. Steinsetzer vor d. Gcwcrbcgericht

als Einiggsnmt.

Jahrbb. /. Nalionalökott. u. Statist. III. F. 17, 5.

F. Prinzing, D. Entwicklg d. Kinderstcrblichk. in d.

europ. Staaten. — A. Hcrtzog, D. elsass-lothr. Gesetz

betr. d. Kapitalrcntonstcuer. — J. Conrad, D. Entwick-

lung d. Preisniveaus in d. letzt. Dezennien u. d. dtschc

Getreidebedarf in d. letzt. Jahren. — H. Crüger, Haft-

pflicht u. Kredit — C. Stumpf, Bemcrkg z. Wahr-

scheinlichkcitslehre. — Fr. Zahn, D. dtschc Spielwaaren-

industrie.

Allgemeines.

Beil. z. Münch. Allg. Zig. Nr. 125/27. G. Sim-

mel, Kant u. Goethe. — 125. D. Kongress z. Be-

kämpfg d. Tuberkulose als Volkskrankh. — CI. Frh. v.

Schwerin, D. Herkunft d. „Fremdling*
1

. E. Erwiderg-

— 126. C. v. Hoffmann, Münchener Legenden u.

d. Schwedenzeit. — 127. A. Geiger, Kampfromane.
— 128. E. modernes Strafrecht (f. Norwegen). — A.

R. T. TieJo, Th. Fontanes erste lyr. Dichtgn. —
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H. Rinn, Askese u. Mönchthum. — Chr. Petzet,

Zur Gcsch. d. Eigenth. — 130. A. Bettelheim, Ida

v. Fleischl-Marxow. — Borkowsky, Auf d. Schlacht-

felde von Auerstedt.

Anzeig. d. Akad. d. Wiss. in Krakau. Mai.

Biblioth. d. poln. Schriftsteller. 36. Bd. — A. Brück-
ner, D. handschriftt. Nachlass d. W. Potocki. II. Th.

Preuss. Jahrbb. Juli. W. Bode. Mein polit. Glaube.

E. vertraul. Rede v. Goethe. — O. Hamack, Heinr.

Heine. — V, Erfahren aus d. span.-amerikan. Kriege.

— E. Daniels, Christine von Schweden (Schl.). — K.

Weymann, D. trag. Moment im „Fuhrmann Henschel“.

—- W. Staerk, Jüd. Glaubcnslebcn z. Zt Jesu. — A.

Wolfstieg, Welfischc Märchen.

Journal des Savanls. Avril. II. Wallon, Entrevuc

de Francois 1 er nvec Henri VIII. — G. Paris, Jean de

Capoue et ses derives. — E. Blanchard, Trois ans

de lüttes aux deserts d’Asie. — Berthelot, Les mer-

vcilles de 1‘Egypte et les savants alexandrins.

Revue de Belgique. 15 Mai. Ch. Bernard, Con-

sideratiuns sur le desarmement. — Ch. Sarolea, Em-

pires perdus des temps modernes. — C. de Verino,

L’insensible evolution (suite). -— F. Thiry , Le subjcc-

tivismc et l'objectivisme dans la Science du droit penaL

— G. Cohen, Une Campagne liberale en Flandre.

Nuova Antologia. 16 Maggio. G. Carducci,

Tragcdia falsa e uomo vero. — Fr. Todaro, I.azzaro

Spallanzani. — D. Comparctti, Gli scavi del Foro

romano. — C. Nerazzini, Süll* Yang-Tse Kiang. —
C. Manfroni, L'industria navale in Liguria. — G.

Mazzoni, „La Gioconda“ e „La Gloria*
4

di G. d'An-

nunzio. — L. Luzzatti, La parlccipazione degli operai

j

ai profitti dcll’azineda industrialc.

Anzeigen.

Das Reichsgesetz
über die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit vom 17. Mai 1898

erläutert von

Emil Dorner,
Geh. Obcrrcgierungsrath im Gr. bad. Justizministerium.

^ Broschirt M. 12, gebunden M. 14.

Karlsruhe. J- Lang’s Verlagsbuchhandlung.

Das Kriegsjahr 1809.
Nach älteren und neueren Quellen

bearbeitet von

August von Larisch,

Kgl. Sachs. Hofrath.— Broch. M. 3. —

Die Dichter ^ ^
der Befreiungskriege

und die Lieder des deutsch-französischen Krieges

von

J.
Knipfer.

2. erweiterte Aufl.

Elegant in Lcinwd geb. M. 2,50.

Altenburg. Oskar Bonde’s Verlag.

Corpus Nummorum Hungariae.

Von Ladislaus Rethy,
Mitgl. d. Ungar. Akad. d. Wisscnsch.

Bd. 1. Zeitalter der Könige aus dem Arpäd-

hausc.

MBT Heft I: IS Tafeln. TM
Münzen aus 1000— 1307 (387 Abbildungen).

M. 10.

Budapest. Verlagsbureau

d. Ungar. Akademie d. Wiss.
(A. Tirlnger).

Kötzsclienbroda.

Soeben erschienen:

Ed. A. Trapp.

Jesaja XL—LXVI
Hebräischer Text,

ausgegeben von

Dr. J. H. Gunning.

8°. Brosch. M. 3.

Rotterdam. J* M. Bredee.

Soeben erschien:

Bismarck als Redner.
Eine Studie

von

Chr. Rogge,
Marinesutionspfarrer in Kiel.

2 Bog. brosch- M. 0,50.

Kiel. H. Eckardt, Verlagsbuchhandlung.
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Konservatorstelle,

Für Bibliotheken!
Arunde! Society Pubücationen 170 Farbendrucke

und Stiche oftcrirt für den sehr billigen Frei* von

Carl Clausen's Hofbuchhandlung
früher

H. Loescher’s Hofbuchh.
in Turin.

Soeben erschienen:

G. Villa,

M. 1500,

—

Amelang’sche Sortiments-Bachhandlung (H. Beoecke)

Berlin W., Potsdamer-Strasse 126.

Die Vorgeschichte

* * * von Mecklenburg
1

1

Gr ~ 8 °~ Fr ~ 14
~

Ist die öffentliche Aufforderung «««•

»>x«<- zum Streik strafbar?

Zur Auslegung des § 110 R.-Str.-G.-B.

Von

Dr. jur. Willi. Rossmann.

MT 8°. 6 Bog. M. 1,50.

München. J. Schweitzer Verlag (Arthur Sellier).

Soeben erschienen

:

ßibliothek pädagogischer

Eine Sammlung der bedeutendsten pädagogischen Schrift,

älterer und neuerer Zeit.

— Hgb. von Friedrich Mann. —
36. Hand:

Adolf Diesterweg,

Darstellung seines Lebens und seiner Lehre
von Dr. E. von SaUwürk,

Geh. Hofrath.

I. Bd. vm u. 498 S. M. 3, SO, eleg. gcb. M. 4,50.

I«- VoilsUhutig in 3 lUlnilen. ~m
Langensalza. „— Hermann Beyer

Verantwortlicher

^j^
e^: Dr. Richard Böhme, Benin. Verlag: Wilhelm H.rt, (Be»er»cw. 9, Linkstrasse 3df34. — Druck von K. Buchhinder in

von Dr. R. Beltz.

Zugleich Heft I der Mecklenburgischen Ge-
schichte in Einzeldarstellungen.

Mit 285 Illustrat. der Stein-, Eisen- und
Bronzezeit.

-»» M. 6. £«<-
Berlin. Wilhelm SUnseroft.

lassiker,

Digitized by Google



?•>UCft * -

\jSiV. wf" Jfllvll.

!i. 3 ’t'-'i

XX. Jahrgang Nr. 28 . Berlin, 15 . Juli 1899 .

DEDTSCHE LITTEBATDHZElTDNfi
begründet von Professor Dr. Max Roediger,

herausgegeben

von

Dr. PAUL HINNEBERG.
Verlag von Wilhelm Hertz (Besserschc Buchhandlung),

Berlin W. 9, Linkstr. 33/34.

Erscheint jeden Sonnabend Abonnemcntspreis

im Umfange von 2—3 Bogen. vierteljährlich 7 Mark.

Preis der einzelnen Kummer 75 Pf. — Inserate die 2gc»palteno PctiUdle 30 l’f.; bei Wiederholungen und grosseren Anzeigen Rabatt.

Bestellungen nehmen entgegen: die Verlagsbuchhandlung, Berlin W. , Linkslrasse JJ(M, sowie alle Buchhandlungen und Kaiser!.

Postämter. Die Deutsche Littcraiurzeitung ist in der deutschen Pusucitungs - Preisliste für 1899 unter Nr. 1887 eingetragen.

INHALT:
Theologie und Rflligioniwliionochafl.

Bullinger, Phantasterei oder Schwin-
del? (OnL Univ. -Prof. Dr. thcol.

H. Holtzmann

,

Strassburg.)
r*h»v, PvtMOst^ ix toö Tontxoö teiv

jadviLv tov» IV^too 8poo(. (Kon-
sistorialrath Dr. theol. Philipp
Meyer. Hannover.)

Sm c n d , Der erste evangelische Gottes-
|

dienst in Strassburg. (Pfarrer Ue.
Paul Grünberg, Strassburg.)

Lipsius, Glauben und Wissen. (Pri-

vatdoz. Lic. Dr. Max Scheibe. Halle.)

Phliooophio.

Bald win, Entwickelung des Geistes

beim Kinde und bei der Kasse. (Dr.

B. Litauer, Wiesbaden.)

Untorrichtiwoten.

Ernst und Adam, Katechetische Ge-
schichte des Elsasses bis zur Revo-
lution. (Pfarrer Dr. Christian Rauch,
Rchbom.)

Philologie and Lltteraturgeschichte.

Brown. Semitic Influcnce in Hellenic

Mythology. (Privatdoz. Dr. AI.

Lidzbarski, Kiel.)

j

Stucken. Astralmythen der Hebräer,

J

Babylonier und Aegypter. Th. 2:

Lot. (Universitätsbibliothckar Dr.

W. Drexler. Greifswald.)

' Torp, Lykischc Beiträge I— II;

Thomsen, Etudes lycienncs. I. (Pri-

vatdoz. Dr. Holger Pedersen, Kopen-
hagen.)

Tacitus Dialogus de oratoribus cd.

Gudeman. (Privatdoz. Dr. Richard
Wünsch, Breslau.)

Busse. Novalis’ Lyrik. (Oberbiblio-

thekar a. d. Kgl. Bibliothek Dr.

Heinrich Meisner, Berlin.)

Meycrfeld, Robert Bums. (Ord.

Univ.- Prof. Dr. K. D. Bfdbring,

Groningen.)

Qoichiohte.

Sceck. Die Entwicklung der antiken

Geschichtschreibung und andere

populäre Schriften. (Ord. Univ.-

|

Prof. Dr. Rudolf von Scala . Inns-

|

bruck.)

v. Hasse 11, Geschichte des König-

reichs Hannover. I. II, I. (Dr.

Friedrich Thimme, Hannover.)

Soograptile, Länder- und Völkerkunde.

Billerbeck, Das Sandschak Sulci-

mania und dessen persische Nach-

barlandschaflen zur babylonischen

und assyrischen Zeit. (Ord. Univ.-

Prof. Dr. Peter Jensen, Marburg.)

Rechts- und Stsatswissensctiaften.

v. Schwind, Wesen und Inhalt des

Pfandrechts. (Aord, Univ.-Prof, Dr.

Paul Puntschart, Innsbruck.)

Kunstwissenschaft.

Ncf, Acsthctik als Wissenschaft der

anschaulichen Erkenntniss. (Ord.

Univ. -Prof. Dr. Oswald Külpe,

Würzburg.)

Odern« Dichtung.

Hebbels Werke. Hgb. von Zciss.

(Ord. Univ.-Prof. Dr. Richard Maria
Werner, Lemberg.)

Hotison und ltlheUung§fi.

Gelehrte Gesellschaften und Personal-

Veränderungen, Inhalt ncucrschic-

nener Zeitschriften, neu erschie-

nene Schriften.

Theologie und Religionswissenschaft.

Anton Bullinger, Phantasterei oder Schwindel?
Krage an den Ncuscholastiker Dr. M. Glossner, be-

treffend seine Kritik der von mir vertretenen Philo-

sophie. München, Th. Ackermann, 1897. 28 S. 8°.

M. 0,40.

Nachdem in diesen Blättern zwei Schriften

des Dillinger Professors zur Anzeige gekommen
sind (Jahrg. 1895, Nr. 22. 1897, Nr. 38), er-

fordert es die Rücksicht auf Vollständigkeit und

Billigkeit, einen Nachtrag nicht unerwähnt zu

lassen, welcher durch einen Angriff von rechts

im „Jahrbuch für Philosophie und spekulative

Theologie" 1896 erfolgt ist. Auch hier handelt

cs sich um die theologische Zurechtlegung Aristo-

telischer und Hegelscher Positionen, wobei
Bullinger die Auffassung theils der älteren Scho-

lastik, theils der rechten Seite der Schule Hegels

vertritt, mit der er im System des Meisters „die

Philosophie aller Zeiten und doch speziell unsere,

die deutsche Philosophie“ erblickt im Gegen-

sätze zu dem „nur das jesuitisch Römische gelten

lassenden Neuscholastiker“. Die Einzelheiten

der Kontroverse (Selbstvcrendlichung und ewig

sich aufhebende Endlichkeit Gottes usw.) liegen

freilich meist jenseits eigentlicher Diskuürbarkeit.

Strassburg i. E. H. Holtzmann,

Mavovyjl lut. Veäetur,_ AhuV«? Ix^ tov

Tvnixov rwv /Aovtuv tov raXri<nov oqov$.

Konstantinopel (Leipzig, Otto Harrassowitz), 1898.

44 S. 8". Fr. I.

Erst in den letzten Jahrzehnten hat man das

Studium des byzantinischen Klosterwesens wieder

aufgenommen. Während das abendländische
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Mönchthura eine unübersehbare Litleratur hervor-

gerufen hat , steht die Erforschung des morgen-

ländischen noch in den Anfängen. Die Haupt-

aufgabe auf diesem Gebiet wird noch für längere

Zeit die sein, die Gesetzgebung der einzelnen

Klöster, die im Morgenlandc niemals zu Orden
j

zusammengeschlossen waren, durch Veröffent-

lichungen zugänglich zu machen. Unter diesem

Gesichtspunkte ist auch die vorliegende kleine

Arbeit mit Dank zu begrüssen. Von den Klöstern,

die einst auf dem Berge Galesion bei Ephesus

lagen, ist bislang nur sehr wenig bekannt. Der
Vf. giebt nun nach zwei Handschriften vom
Athos, deren eine das Leben des Mönchs Laza-

ros Galesiotes enthält, einige Kunde von diesen

Klöstern. Lazarus lebte im 10. Jh. und baute

dort drei Klöster. Er gab ihnen auch, wie
üblich, eigene Ordnungen, aus denen der Vf.

Mancherlei nach dem Leben des Stifters berichten

kann. Die zweite Handschrift bietet das kirch-

liche Typikon der GalcBionklöstcr dar, d. h.

die Regeln, die für die Gottesdienste in den
Klöstern bestimmend waren. Auch aus ihm führt

der Vf. mehrere Einzelheiten an, die aber nur

Spezialintcresse haben. Im allgemeinen Sinne
wäre zu wünschen, dass das Leben des Mönchs
Lazaros auch durch den Druck zugänglich ge-

macht würde.

Hannover. Ph. Meyer.

Julius Smend, Der erste evangelische Gottes-
dienst in Strassburg. Vortrag. Strassburg. J. H.
Ed. Hcits (llcitz & Mündel), 1897. 32 S. 8».

M. 0,80.

Der Vf., welcher 1896 ein Buch über „die

evangelischen deutschen Messen bis zu Luthers
deutscher Messe“ erschauen liess, hat in diesem
Vortrag die erste evangelische Abendmahlsfeier,
bezw. die erste deutsche Messe in Strassburg
behandelt. Nach einem Hinweis auf die Bedeu-
tung der Messe für den katholischen Gottes-
dicust wird erörtert, weshalb Luthers bereits
1520 ausgesprochene Forderung: Wir Deutschen
müssen deutsche Messe haben, verhäilnissmässig
spät und sehr allmählich in der werdenden evan-
gelischen Kirche sich verwirklichte, vor dem J.
1524 nur sehr vereinzelt. Die Männer, die in

Strassburg zuerst deutsche Messen eingeführt
haben, waren Theobald Schwarz und Anton
f irn, über welche nähere Nachrichten gegeben
werden. Schwarz hielt die erste deutsche Messe
am 16. l’ebr. 1524 in der der St. Lorenzkapellc
benachbarten St. Johanneskapelle im Münster, nach
einem Formular, das noch im St. Thomasarchiv
vorhanden ist, und aus welchem der Vf. inter-
essante Mittheilungen macht. Bemerkenswerth
ist, dass man gleich am ersten Tage das h.

Abendmahl unter beiden Gestalten austheilte,
„auf böhmische Manier und Art, einem jeden
christlichen Menschen seltsamlich und abscheulich

zu hören®, wie der bischöfliche Vikar in seiner

Protestschrift klagte. Literarische Nachweise

und Zusätze ergänzen den Vortrag, der mehr

als bloss lokalgeschichtliches Interesse hat.

Strassburg i. E. Paul Grünberg.

R. A. Lipsius, Glauben und Wissen. Ausgc-

wählte Vorträge und Aufsätze. Berlin, C.A. Schwctschke

& Sohn, 1897. XI u. 467 S. 8*. M. 6.

Es ist auf das Freudigste zu begrüssen, dass

der Sohn des 1893 verstorbenen berühmten Je-

naer Theologen es unternommen hat, 22 bereits

früher, zumeist in Zeitschriften, einzeln veröffent-

lichte Vorträge und Aufsätze seines Vaters von

Neuem und nunmehr in einem Bande vereint

herauszugeben. Sic sind vorzüglich geeignet,

theologische Fachgenossen, vor Allem Studirende,

aber auch gebildete Nichttheologen über die

(»rundsätze und Ergebnisse einer wahrhaft freien

und die in dem sonstigen Wissenschaftsbetriebe

geltenden Gesetze auch für die theologische

Forsebung rückhaltslos anerkennenden, aber auch

wahrhaft positiv gerichteten und um die reine

und unverkürzte Herausstellung der unvergäng-

lichen christlichen Glaubcnsgcdankcn sich be-

mühenden Theologie zu orientiren und mit-

zuheifen an dem so dringenden Werke des

Ausgleichs von Christenthum und moderner Bil-

dung. Die Abhandlungen sind ferner werthvoll

einmal als Quelle für die Erkenntniss der theolo-

gischen und kirchenpolitischen Entwicklung des

Vf.s, über die auch im Vorworte der Hgb. in

Kürze treffend berichtet, sodann als eine Unter-

stützung für das Vcrstandniss des dogmatischen

Systems von Lipsius, wie es in dessen ‘Lehr-

buch der ev.-prot. Dogmatik’ niedergelegt ist.

Den breitesten Raum nehmen, entsprechend der

Hauptberufsthätigkeit des Vf.s, die Darlegungen

aus dem Gebiete der systematischen Theologie

ein. Abgesehen von dem aus der Mitarbeit des

Vf.s am Evangel. Bunde hervorgegangenen Vor-

trage ‘Unser gemeinsamer Glaubensgrund im

Kampfe gegen Rom’, der eine gedrängte Zu-

sammenfassung des gesammten Inhalts des christ-

lichen Glaubens giebt, behandelt diese Reihe von

Aufsätzen die dogmatischen Prinzipienfragen, die

nach dem Zusammenbruche des alten äusscr-

liehen Supranaturalismus nöthig gewordene psy-

chologische Fundamcntirung der Glaubenslehre,

die Rechtfertigung der religiösen und christlichen

Weltanschauung gegenüber Naturalismus, Mate-

rialismus, Skeptizismus und Pessimismus, das

Vcrhältniss des christlichen Prinzips zur geschicht-

lichen Offenbarung in der Person Christi —
Probleme, die gerade jetzt wieder die dogmati-

sche Arbeit beherrschen, wenn auch die Frage-

stellungen inzwischen vertieft und erweitert sind.

Eine zweite Gruppe von Abhandlungen ist

|

Gegenständen der historischen Theologie ge*

|

widmet
;

als besonders beachtenswerth seien die-
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jenigen über Melanchthon und über die Ritschlsehe

Theologie genannt. Die beiden kraftvollen Reden
anlässlich des Lutherjubilaums, in denen sich treff-

liche, für den Symbolikcr lehrreiche Ausführungen

über das Prinzip des Protestantismus linden, bil-

den den üebergang zu den Vorträgen praktisch-

theologischen Charakters, dem bedeutsamen Refe-

rate beim Jabrcsfeste des allgem. ev.-prot.

Missionsvercins ‘In welcher Form sollen wir den

heidnischen Kulturvölkern das Evangelium brin-

gen’ und den drei, bei Einführung der neuen

Mitglieder des homiletischen Seminars gehaltenen,

das Wesen des Predigerberufs behandelnden An-

sprachen, von denen vor Allem die beiden ersten

in meisterhafter Werne ihrem Zwecke gerecht

werden.

Die Ausstattung des Buchs ist vorzüglich; cs

ist geschmückt mit einem sprechenden Bilde des

Vf.s. Leider hat der Hgb. fast durchgängig

unterlassen, den ursprünglichen Druckort der

Abhandlungen anzugeben. Ich schliesse mit dem
Wunsche, dass diese Sammlung eine Fortsetzung *

erfahren möge; ein Blick in das der dritten Auf-

lage von Lipsius’ ‘Dogmatik’ beigegebene Publi-

kationenverzeichniss zeigt, welch reiche Fülle

von Material noch vorhanden ist.

Halle a. S. Max Scheibe.

Philosophie,

James Mark Baldwin, Die Entwickelung des

Geistes beim Kinde und bei der Rasse.

Unter Mitwirkung des Autors nach der 3. englischen

Aull, ins Deutsche übs. von Arnold E. Ort mann.

Nebst einem Vorwort von Tb. Ziehen. Berlin.

Keuthcr & Rcichard, 1898. XV' u? 470 S. 8° mit 17

Fig. u. 10 Tab. M. 8.

ZwisAen den Ergebnissen der neueren Psy-

chologie und der praktischen Pädagogik klafft

eine Lücke; sie auszufüllen und die Pädagogik

anstatt wie bisher auf deduktiv-spekulativem Bo-

den auf den induktiv-evolutionistisehen Methoden

aufzubaucn, ist das Bestreben einer Reihe von

Untersuchungen, die im Anschluss an das Werk
des jüngst verstorbenen W. Preyer „Die Seele

des Kindes“ sich bemühen, auch die Psychologie

des Kindes systematisch aufzubauen.

Während die Anfänge der psychophysiolo-

gischen Arbeiten im Wesentlichen deutschem

Forscherflciss entsprangen, haben die Amerika-

ner — und unter diesen an erster Stelle J.

M. Baldwin — das Verdienst ^ in unermüdlicher

Thätigkeit um! unterstützt durch ihre grossen,

äusseren Mittel die Methoden und die allge-

meinen Prinzipien der Wundt, Fechncr usw, aus-

gebildet und insbesondere für die Seelenlehre

des Kindes verwertbet zu haben. Der Nutzen

und das Ziel dieser „Kindcrstubenpsychologie“ ist

immer noch nicht genügend allgemein gekannt
und geschätzt; im Vorwort schildert ihn Th.

I Ziehen wie folgt: „Nicht nur — wie schon

oben erwähnt — die Pädagogik, sondern auch

die Psychologie der Erwachsenen und die Psych-

iatrie des Kindes stehen erwartend der neuen

Wissenschaft gegenüber; das Ziel der Pädagogik

ist sittlicher Natur, der W’eg zu ihm ist ein

psychologischer; pathologische Abweichungen

von der Norm bilden den Inhalt der Geistes-

krankheiten des kindlichen Organismus und wie

die Anatomie des Erwachsenen der Entwicke-

lungsgeschichte des Menschen grösste Förderung

und Vertiefung verdankt, so auch die Psycho-

logie des Vollmenschen der des unreifen und

werdenden Organismus. Auch zur Lösung phi-

losophischer Fragen wie der, ob cs angeborene

Ideen oder eben solche Werthgefühle giebt,

kann die Psychologie des Kindes Bausteine her-

beitragen.“ — Nun zu dem Buche selbst.

Als Ganzes und auf seinen Charakter hin

betrachtet erscheint uns das B.sche Werk nur

für Psychologen von Fach geschrieben zu sein,

nicht jedoch für nur intcrcssirte Laien, und

wenn im Vorwort Ziehen letztere — Lehrer,

Mütter, Väter — zur Mitarbeit anruft, so wider-

spricht dem doch die öfters bei B. wiederkeh-

rende Bemerkung, dass die psychologisch be-

sonders in Richtung der Methode und des Expe-

rimentes ungenügend Vorgebildetcn bislang nichts

als wissenschaftlich unvenverthbare Beobachtun-

gen geliefert. Aus dem B.sehen Buche wird

der Laie ferner ersehen, dass die Gährung

und der Streit über manche Einzelheiten der

psychologischen Wissenschaft und ihrer Methode

noch zu lebhaft sind, als dass die Allgemeinheit

selbständig an dem Ausbau der Psychologie des

Kindes sich betheiligen könnte. W. Preyer hat

ja deshalb neben seinem Hauptwerk einen kür-

zeren Grundriss für diejenigen geschrieben,

welche ohne wissenschaftliche Durch- und Vor-

bildung die feststehenden Thatsacbcn aus der

Psychologie des Kindes kennen lernen wollen.

Dazu kommt endlich, dass das B.schc Buch

mehr enthält, als der Titel verspricht; der Vf.

holt nicht nur sehr weit aus, sondern geht auch

weit hinaus über seine ursprünglichen Absichten.

Das experimentelle Material, auf welchem er sein

Werk aufbaut, stellen die Beobachtungen an

seinen beiden Kindern von frühster Zeit an dar;

die Littcratur, die B. studiert und benutzt hat,

ist ungeheuer und umfasst eigentlich fast Alles,

was über die Evolution des Geistes, der Sprache,

der Sinne von Menschen und Thieren seit

Darwin und Spencer geschrieben worden und

zwar nicht nur in physiologischer, sondern auch

in pathologischer Richtung, ln der Hauptsache

will ja auch das Buch „die herrschende biologische

Theorie der organischen Evolution mit der

Lehre über die Entwickelung des Kindes“ ver-

einigen. Und dass dabei der Vf., was er an

Vollständigkeit geleistet, an „genetischer“ Klar-
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beit, die vom Bekannten zum Unbekannten und

von sicherer Thatsache zur theoretischen An-

sicht fortschreitet, eingebüsst, giebt er in seinem

Vorwort selbst zu.

Das einleitende Kapitel enthält Historisches

und Allgemeines über die Psychologie des Kin-

des; Kapitel II schildert die neue dynamogene-
tische Methode, des Kindes Seelcncntwickclung

zu studieren. Ein Beispiel erläutert und formu-

lirt sic: Ein acht Monat altes Kind langt nach

einer Orange, die 11 Zoll entfernt ist, mit

grosser Regelmässigkeit; ist sie 14 Zoll entfernt,

überhaupt nicht oder mit grosser Unregelmässig-

keit; oder cs langt nach dem Objekt von rotber

Farbe und lässt dasselbe Objekt, das farblos

ist, liegen. Qualität und Entfernung des wir-

kenden bezw. reizenden Objekts sind variabel;

die Kraft der Reize (Dvnamis) = D wird in

einem umgekehrten Verhältnis» zur Entfernung

d stehen und mit der Qualität des Reizes q

wird sie variiren: also D = K • **, wobei K das
d

Zeichen für das Verhältniss ~ bildet. Die Kap.

3— 6 überschrieben: Entfernung»- und Farben-

wahrnchmungen bei Kindern; Ursprung der

Rechtshändigkeit; Bewegungen des Kindes; Sug-
gestion enthalten „experimentelle Begründung“.
Von grossem Interesse erscheinen mir die Ver-

suche über die Bewegungen des Kindes, die

auf der Methode der malenden Nachahmung von
Gegenständen, z. B. des Mannes, mit und ohne
Vorlage beruhen; das gleiche Kapitel giebt auch
eine Analyse der Handschrift. Damit scbliesst

Theil I des Buches.

In dem II. Theil, „Biologische Entwickelung“,
ist von Experimenten kaum noch die Rede; da
überwiegen die theoretischen Raisonnemcnts; „die

Theorie der Entwickelung“, „der Ursprung der
motorischen Haltungen und des Ausdrucks“,
„organische Nachahmung“ umfassen diesen II.

Theil. Und noch mehr geht der Vf. im Theil
111 „Psychologische Entwickelung“ zur Aufrollung
fast aller psychologischen Probleme über: Ur-
sprung des Gedächtnisses, des Denkens, der
Affekte, des Wollens, der Aufmerksamkeit.

Den Schluss, „Allgemeine Synthese“, hat B.
auch für sich unter dem Titel „Sociale und ethi-

sche Interpretationen“ (englisch) herausgegeben.
Aus Theil II und III einen für Laien ver-

ständlichen Auszug zu liefern, ist schlechterdings
unmöglich. — Ich kann immer nur von Neuem
für die Gründlichkeit und den Fleiss des Vf.s,

mit dem er sogar die wichtigeren ncuropatholo-
gischen Arbeiten, wie die über Bau der Rinde,
über Aphasie usw. für seine hohen Ziele her-
angezogen, meine Bewunderung aussprechen.

Die Uebersetzung ist fast frei von Anglicis-
nien und liest sich

,
wie wenn das Buch ur-

sprünglich deutsch erschienen wäre, die Aus-
stattung ist gut.

Amerika hat, wie unser Dichter sagt, „keine

Schlösser“ und „keine Basalte“; das Alexandriner-

thum, der Historicismus liegen den Yankees fern.

Fehlt aber der Sternbanner- Wissenschaft dafür

nicht die schöne Form, die den celtisch-romani-

schen Gelehrten auszeichnet? Und auch die ger-

manische Eigenschaft des methodischen, durch

Jahrhunderte gepflegten, folgerichtigen Denkens?

Die grossen Mittel haben die Männer jenseits des

grossen Wassers, dazu echten Eifer, Initiative und

praktischen Blick auch in geistigen Dingen. Wenn
sie die autodidaktische Periode, in der sie sich

noch befinden, hinter sich haben, werden sic

wie auf wirtschaftlichem, so auch auf wissen-

schaftlichem Gebiete mit den europäischen Mutter-

ländern in einen ausserordentlich gefährlichen

Wettbewerb eintreten. — Diese Gedanken kom-

men mir nach Durchsicht des B.schcn Buche»

— mit Recht oder Unrecht — zum Bewusstsein.

Wiesbaden. B. Laqucr.

Unterrichtswesen.

August Ernst und Johann Adam, Katechet!-

sehe Geschichte des Elsasses bis zur Revolu-

tion. Von der theologischen Fakultät Strassbur$

gekrönte Preisschrift. Strassburg i. Eis., Friedrich

Bull, 1897. XI u. 351 S. M. 6.

Zu den litterarischen Festgaben, welche der

Strassburger Hochschule zum 25 jährigen Jubi-

läum dargebracht wurden, will auch dieses Buch

gerechnet sein. Die Vff., beide Pfarrer im

Eisass und zwar Ernst in Hürtigbcim, Adam in

Dorlisheirn, durften cs um so getroster wagen,

mit dieser Widmung ihr Buch zu schmücken, als

es bereits die Feuerprobe bestanden batte. Von

der theologischen Fakultät war es nämlich als

Beantwortung einer Preisaufgabe dcr*Scbmutz-

schen Stiftung bereits geprüft und für „vollauf

preiswürdig“ befunden worden. Dieses ehrende

Zeugniss wird von Allen, welche von dem rei-

chen Inhalt Kenntniss nehmen, bestätigt werden.

Zu beanstanden ist nur der irreführende

Titel. Denn nicht etwa um eine in Fragen und

Antworten abgefasste, unter ethische Gesichts-

punkte gestellte Geschichte des Elsasses handelt

cs sich; sondern die Schrift enthält eine Auf-

zählung der während des im Titel genannten

Zeitraums erschienenen elsässiscbcn Katechismen

und daran anschliessend eine Geschichte der

religiösen Unterweisung. Die beiden Vff. haben

sich so in die Arbeit gctbcilt, dass E. die Ge-

schichte der Katechese in Stadt und Gebiet

Strassburg (S. 5— 212), A. die der übrigen

Landcstheilc nebst einem kurzen Abriss der

katechetischcn Leistungen der katholischen Kif-

che (S. 213— 346) zur Darstlleung brachte.

Wie bedeutend die Wirkungen der Reforma-

tion im Eisass gewesen sind, geht schon daraus

hervor, dass in Strassburg von 1525—1544
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nicht weniger als 10 deutsche Katechismen und

eine lateinische Uebcrsetzung erschienen; einige

davon wurden mehrmals aufgelegt. E. nennt

diese Periode „die Zeit evangelischer Freiheit 4*,

der gegenüber die darauffolgende „Zeit lutheri-

schen Zwanges" arm an katechetischen Produk-

ten ist. Es handelte sich bei letzterer in erster

Linie um Einführung des kleinen Katechismus

Luthers, der auch mehrfach herausgegeben wurde.

Jedoch blieben noch 5 andere offiziell und dop-

pelt soviel privatim in Gebrauch. Neu war die

seit 1554 nachweisbare Veröffentlichung von

Abendmahlbüchlein, welche den Zweck verfolg-

ten, die Kinder auf das erste Abendmahl vorzu-

bereiten. — In den übrigen Landesgebieten

hatten Reichsstädte wie Mülhausen, Colmar, Metz

und Grafschaften wie Hanau- Lichtenberg und

Saarwerden ebenfalls ihre eigenen Katechismen.

Sonst machte sich theils Strassburger theils aus-

ländischer Einfluss geltend. Aber im Hinblick

auf die Gesammtheit der katechetischen Bestre-

bungen kann man mit den Vff.n sagen: „Wir
müssen staunen über ihre Kraft und Fülle“ (S.347).

Die Katechismen sind nach Form und Inhalt

sehr verschieden von einander, Dekalog, Credo
und Herrngebet stehen im Vordergründe, doch

fehlt es auch nicht an Absurditäten des Inhalts;

z. B. findet sich in einem solchen Lehrbuch eine

Auseinandersetzung über die Echtheit des Schlusses

des Vaterunsers und die Erklärung der beiden

hebräischen Verba chamad und iffah. (S. 246.)

Auch an Plattheiten gebricht es nicht. So lautet

einmal auf die Frage: Wann ist das Alte Testa-

ment geschrieben? die Antwort: Vor Christi Ge-

burt. (S. 152f.) Ein 1770 erschienener Kate-

chismus enthält auf 37 2 Seiten 2518 Fragen! —
In der ersten Periode herrscht die reforrnirte, in

der späteren die lutherische Lchrauffassung vor.

Von manchen Unterweisungen kann gesagt wer-

den, die Methode sei frisch, klar und durchweg

evangelisch (S. 27. 92. 245 usw.), an andern

ist die Unverständlichkeit, Spitzfindigkeit und

dogmatische Engherzigkeit zu tadeln. (S. 146.

150. 311 usw.) Die Vff. zeigen sich in

ihrem Unheil besonnen, in ihrer Darstellung ge-

recht, in ihren Nachforschungen gründlich; des-

halb liefert das Erzeugniss ihres gemeinsamen
Flcisses für die Geschichte der Pädagogik einen

äusserst wcrtbvollen Beitrag.

Rehborn. Chr. Rauch.

Philologie und Litteraturgesch ichte.

Robert Brown, jun., Semitic Influence in I lellc-

nic Mythology with special rcfcrcnce to the re-

cent mythologicnl works of the Rt Hon. Prof. F.

Max Müller and Mr. Andrew Lang. London, Williams

and Norgote, 1898. XVI u. 228 S. 8“. Sh. 5. 6 d.

Entgegen der arischen Schule in der griechi-

schen Mythetiforschung, an deren Spitze Max

Müller steht, und der anthropologischen mit Andrew
Lang als Haupt will Hr. Brown jun. einer arisch-

semitischen das Wort reden. Da er über eine

erstaunliche Kombinationsgabe verfügt und es

ausgezeichnet versteht, die Lücken der Lexica

mit neuen Wörtern und Wortformen auszufüllcn,

so hat er eine Menge semitisch-griechischer Glei-

chungen zu Stande gebracht, über deren Bedeu-

tung und Werth einige Beispiele genügend unter-

richten werden. Oros, der erste König von

Trözen (Paus. II, 30, 5) ist = Tzttros = Tyros;

dessen Tochter Leis ist identisch mit der palä-

stinischen Stadt Lais, dem späteren Dan (S.

103) — Kronos ist das semitische Qarn „Morn“

(S. 115). — Thetis = thilh (soll heissen /i/I),

d. h. „Lehm, Koth“ (S. 117) — Eurynome =
Erebhno emä, was „schöne Nacht“ bedeuten soll.

— Perseus = Bar-sav
,
davon ist bar das pho-

nizische (!) Wort für „Sohn“ und sav hängt mit

Esau zusammen (S.' 141). — In Dardanos steckt

das assyr. tartanu „General“ (S. 150). — Be-

sonders stolz ist Mr. Brown auf seine Dionysos-

Theorie (S. 133 ff.). Dionysos ist nämlich iden-

tisch mit [Samai] dayan nisi, dem „Sonnengott,

dem Richter der Menschen“, der bei den Phö-

niziern Davon anoshim geheissen haben muss.

Dieser Dayon anoshim ist aber kein anderer als

Melqarth, der sich über M-l-q-r , B-k-r, B-k-o

zum Bacchus entwickelte. Und diese Theorie

nennt Hr. Sayce einen „pari of our scientific

heritage“! Jawohl, sie wird viele lachende
Erben finden.

Kiel. M. Lidzbarski.

Eduard stucken, Astralmythen der Hebräer,

Babylonier und Aegypter. Religionsgeschichtlichc

Untersuchungen. Th. 2: Lot. Leipzig, Ed. Pfeiflcr,

1897. 1 Bl., S. 81— 125 gr. 8®. M. 5.

Von dem 2. Heft der Astralmythen lf»9St sich

leider nicht günstiger urtheilen als von seinem

in der DLZ. 1897, Nr. 38, Sp. 1489 angezeigten

Vorgänger. Es ist zu bedauern, dass der Vf.

sein höchst achtenswerthes Wissen nicht besser

verwendet, als auf Grund von Aehnlichkeiten,

die, wenn man genauer hinsieht, recht zweifel-

hafter Natur sind, Gestalten und sagenhafte Züge

der Mythen der verschiedensten Völker mitein-

ander zu verknüpfen. Ich will nur auf den An-

fang des Heftes eingchen, worin er Abraham

und Lot zu „Dioskurcn“ macht, die ihre Paralle-

len in den thebanischcn Dioskuren (Amphion und

Zethos), den lakcdaimonischcn (Kastor und Poly-

deukes), den römischen (Romulus und Remus)

finden sollen. Der Parallelismus zwischen den

semitischen und lakedaimonischcn Dioskuren wird

zu zeigen gesucht mittels „Motiven“, die der

Erzählung von Abraham und Lot und dem lake-

daimoniseben Dioskurenmythus gemeinsam sein

sollen: dem der Gastlichkeit, des Beistands, des

Lohnverzichts, der Trennung. Die Dioskuren
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sind Gäste, Gastgeber und Rächer des ver-

letzten Gastrechts: Abraham und Lot bewirtbcn

Götter; und ihre Gäste rächen die Verletzung

des Gastrechts an den Bewohnern Sodoms. Poly-

deukes rettet den Leichnam des von Idas gc-

tödteten Kastor: Abraham rettet Lot aus der

Hand der Feinde. Polydeukes verzichtet darauf,

für sich allein ewige Jugend und Unsterblichkeit

zu erlangen: Abraham überlässt dem Fürsten von

Sodom die ihm von diesem zum Lohn angebotene

Fahrhabe Kedorlaomers und seiner Verbündeten.

Polydeukes und Kastor leben abwechselnd einen

'Pag um den andern; wenn der eine im Grabe

liegt, weilt der andere im Olymp, sic sind also

voneinander getrennt: Abraham und Lot trennen

sich, indem sie ihre Weideplätze in verschiedener

Richtung suchen. Da haben wir die vier Motive,

deren Gleichheit die Wcscnsgleichheit der semi-

tischen und lakedaimonischen Dioskuren erweisen

soll. Jeder Unbefangene wird einschen, wie

schlecht es mit der angeblichen IJebereinstim-

mung bestellt ist, wie wenig man berechtigt ist.

von Abraham und Lot als von einem semitischen

Üioskurenpaar zu reden. Es ist mir daher un-

verständlich, wie ein so ausgezeichneter Orien-

talist wie Hugo Wincklcr (Altoriental. Forschgn.

2. Reihe. Bd. 1. Heft 2. Leipzig 1898, S.

87 ff.) derartige haltlose Kombinationen für Er-

gebnisse wissenschaftlicher Forschung halten und

auf ihnen weiterbauen kann. Ich verzichte dar-

auf, dem Vf. in seinen weiteren Ausführungen

zu folgen. Ein Ariadnefaden gehört dazu, sich

durch dieses Labyrinth hindurchzuiinden. Wer
sich einen Begriff machen will, wie der Vf. mit

der Etymologie operirt, sei beispielsweise auf

die Anmerkung zu Seite 110 hingewiesen. Hier

wird in weiterer Ausführung der Behauptung,

dass Niobe, die versteinerte Gemahlin des the-

baniseben Dioskuren Amphion, identisch sei mit

dem zur Salzsäule erstarrten Weibe Lots, be-

merkt, dass schon Clemens Alexandrinus (Admon.
ad gentes, S. 29), wenn auch nur in einer rhe-

torischen Wendung, beide Frauen nebeneinander

erwähnt. Dann heisst es weiter: „Lots Frau

heisst nach der eben zitirten Stelle gleichfalls

Lot. Das wirft ein Streiflicht auf ungeahnte

Perspektiven! Die Volospä führt als älteste

nordische Göttertrilogie auf: Odinn, Hoenir und

Lodurr . . . Den Namen Lodurr halte ich für

verwandt mit dem Namen Lot. Ich glaube, wir

haben es hier mit einem der ältesten über Vor-

derasien und Europa verbreiteten mann -weib-

lichen Götternamen zu thun. Ich bitte den den-

kenden Leser, sich in folgende Reihe zu ver-

tiefen: nord. Lodurr = hebr. Lot = Auit (Lots

Frau nach Clemens Alex.) =: gr. A*|tu> (bei Sappho
Aattu) — Leda = arab. al Lät = babyl. Allatu

= slavisch-lith autsch Lada (Ljada, Loida) [Mutter
der slavischen Dioskuren Lei und Polel!] Auch
die ägyptische Hiinmelsgöttin Nut wurde mög-

licher Weise Lut ausgesprochen . . . Lamcchs

Weib Ada, die Mutter der Dioskuren Jubal und

Jabal heisst bei Malalas (S. 4): ’FäW. Auch die

Aebrcnleserin Ruth stelle ich in diese Reihe

[rakrakku = Iakalaka, Ruth = Luth]“ usw. Ich

fürchte, der „denkende Leser“ wird nur be-

denklich 'den Kopf schütteln.

Greifswald. W. Drexler.

Alf Torp, Lykische Beiträge I— II. (Videnskabs

selsknbcts Skriftcr. II. Historisk-filosofiske Klasse.

1898. No. 4, No. 6,] Christiania, Dybwad, 1898.

46 u. 60 S. 8®.

Vilhelm Thomsen, Etudes lycienncs. I. JOver-

sigt over det kongelige danske Videnskabcrncs Sei-

skabs Forhandlinger, 1899. Nr. 1—2.] Kopcntoigcn,

Andr. Fred. Höst & Sein, 1899. 77 S. 8*.

I. Die vorliegende Arbeit von -Torp bezieht

sich direkt gar nicht auf die neuerdings wieder

brennend gewordene Frage, ob die lykische

Sprache eine indogermanische gewesen ist oder

nicht. Allerdings fühlt man im ersten Theil durch

und findet int zweiten Theil direkt ausgesprochen,

dass der Vf. zu den Anhängern der indogerma-

nischen Theorie gehört. Der Ref. billigt diese

Stellungnahme durchaus, wie aus zwei kleinen

Aufsätzen in Nordisk Tidskrift for Filologä,

3. Reihe, Bd. VII und VIII ersichtlich ist. Aber

Torp hat richtig gesehen, dass die wichtigste

Aufgabe vorläufig darin bestehen muss, unser

Vcrständniss der lykischcn Inschriften zu erweitern

und zu sichern, und dieser Aufgabe wendet er

sich in der vorliegenden Arbeit zu. Eine ety-

mologische Deutung der Inschriften wird dabei

mit Recht gänzlich ausgeschlossen, während die

übrigen Mittel zur Erklärung mit grossem Scharf-

sinn benutzt werden. Die Uebcrschriften der

einzelnen Abschnitte lauten: 1. Ueber die Be-

deutung einiger lykischcn Wörter (
esedenneve und

%Mwa; tiyai und Verwandtes). II. Rhodiopolis 1.

III. aladahali. IV. Einige lykische Verbalforroen.

Aus diesen Ueberschriften kann man aber den

reichen Inhalt der Arbeit nicht ahnen; durch sie

wird uns zum ersten Mal ein tiefergehendes Ver-

ständnis der lykischcn Grammatik aufgeschlossen,

leb hebe einige Ergebnisse der scharfsinnigen

Beweisführung besonders hervor: Das relative

Pronomen lautet im Lykischcn /*; verwandt damit

ist ein indefinites Pronomen lüce ,irgend wer

.

Das relative Pronomen wird oft mit einem vor-

hergehenden Worte zusammengeschricben, weil

es sich ihm enklitisch anschliesst; die Sprache

ist überhaupt reich an enklitischen (suffigirten

oder beim komponirten Verb infigirten) Elementen.

Als Infinitive treten auf -ne auslautende Formen

auf, deren anlautender Konsonant nach einem

vorhergehenden Knmpositionsglied (Präposition)

verdoppelt wird (hrppi-tta-ne zu hrppi~ta~di 3. Sing-

Präs. usw.). Die erste Person Sing, der Prä-

terita endigt auf -%a (-%&) Die Negation ,nichL
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lautet ni, ne (und in erweiterter Form nipe,

nepe\ nach 1'. I 32 hängt das Verhältniss zwischen

ne und ni irgendwie mit dem Accent zusammen;

Prof. Vilh. Thomscn tbcilt mir aber die wichtige

Beobachtung mit, dass ni nur vor einem Impera-

tiv steht, während vor den Verbalformen auf -ii,

-di die Form ne auftritt). Dass die Abhandlung

neben den sicheren Ergebnissen auch manches

unsichere enthält, dessen ist sich der Vf. voll-

kommen bewusst, und es braucht daher nicht

weiter erörtert zu werden. Dass ich mit man-

chen einzelnen Aufstellungen des Vf.s nicht ein-

verstanden bin, geht aus meinen oben zitirten

Aufsätzen hervor; u. A. habe ich dort ausge-

sprochen, dass das von T. im ersten Theil als

ein Pronomen behandelte Wort me in der That

eine Partikel ist (was T. im nachher erschiene-

nen zweiten Theil anzuerkennen scheint). Viel

Detailkritik gegen 'I'. wird man in der unten

zu besprechenden Arbeit von Vilh. Thomsen
finden (wo übrigens die hervorragende Bedeu-

tung der T.schcn Untersuchung im vollsten Maassc

anerkannt wird). Hier soll nur noch einmal her-

vorgehoben werden, dass die Beiträge Torps

eine ganz vorzügliche Leistung sind ,
von der

grössten Tragweite für das ganze lykische Pro-

blem.

II. In den einleitenden Bemerkungen äussert

sich Thomscn mit grossem Vorbehalt, aber

doch mit einem gewissen Maassc von Aner-

kennung der indogermanischen Theorie, über

die verwandtschaftliche Stellung des Lykischcn.

Die Abhandlung selbst verfolgt aber nur den

Zweck der Deutung der Inschriften mit gänz-

lichem Ausschluss aller etymologisircnden Ver-

muthungen. Zunächst werden die Regeln für

die Stellung des relativen Pronomens ti und

andere auf dieses Pronomen bezüglichen syn-

taktischen Verhältnisse beleuchtet (S. 7— 15, S.

28— 31. S. 35— 37); besonders interessant sind

Beispiele wie Purihimeti-li prnnavate ,qui Puri-

himeti (est) acdificavit4
,

was gewissermaassen

einem „der Purihimeti“ entspricht; durch Inver-

sion entsteht hieraus z. B. ebenne /upa me- ti

prnnavate Zahn »ui, wo ii so gestellt ist, als ob

es zum Verbum gehörte, obgleich der Sinn ist

,hoc sepulcrum aedilicavit is qui Zahama (est,

nomen habet) 4

;
diese sonderbare Wortstellung

war aber deshalb unzweideutig, weil die Verbal-

form auf -te nicht relativ gefasst werden konnte.

Der Unterschied zwischen den Verbalformen

3. Sing, prnnavate und prnnavate , auch wohl

1. Sing. piya%a und piya%a, besteht nach dem
Nachweise des Vf.s darin, dass die nasallose Form
das einfache Präteritum, die nasalirte Form ein

Präteritum consecutivum bezeichnet und nur nach

den Partikeln me und (in gewissen Fällen) se

vorkommt, me ist, wie der Vf. in einer glän-

zenden Darlegung nachweist, mit se ,und‘ syno-

nym und hinsichtlich der Funktion mit dem he-

bräischen Vav consecutivum oder dem arab. fa
zu vergleichen, me wird verwendet 1. um zwei

koordinirte Sätze zu verbinden, wenn der zweite

Satz irgendwie als eine Folge des ersten be-

zeichnet werden soll; 2. um den Nachsatz nach

einem vorhergehenden Nebensatz einzuleiten (wenn

der Nachsatz mit einem neuen Nebensatze ande-

rer Art eingclcitct wird, steht me zweimal, ein-

mal vor dem ganzen Nachsatz -Komplex, dann

vor dem eigentlichen Hauptsatz, s. S. 35 Fuss-

note, wo, wie mir der Vf. mittheilt, in der letzten

Zeile me 2 statt me 8 zu lesen ist); 3. uin das

Verbum anzuknüpfen, wenn (durch Inversion)

ein anderes betontes Wort als das Subjekt an

der Spitze des Satzes vorangeht. Jedoch steht

me niemals im Nebensatze. Unter 3 ist durch

die Worte „an der Spitze des Satzes“ (mis cn

tete) ein Fall ausgeschlossen, den ich ausdrück-

lich hervorgehoben zu finden gewünscht hätte:

me 3 unterbleibt, wenn schon ein anderes me-

inte
2
) vorangeht (mene itlehi qati S. 41 ,tum äd

aerario solvet 4 usw., wo nach itlehi kein zweites

me steht); so offenbar auch nach se (se lukedri

kert)#i ade ,et statuam princeps fecit 4 Xanthos-

Stele Ostseite 55, nicht etwa se tukedri me-y-ade

kerlHki). Die Bedeutung verschiedener enklitischer

Elemente wird von Th. bestimmt: -le ,hicr4
,

-ne anaphorisches Objekt (Sing, und Plur.); es

wird ein enklitisches -i und -iye als Lokativ und

Dativ des anaphorischen Pronomens nachgewiesen.

Manche Punkte der Nominalflexion werden ge-

nauer fixirt: ebehi xuPa *st Lokativ ,in diesem

Grabe 4

;
die Formen auf -ai sind Genitive des

Plur. (nicht auch Dat. Plur.). Für nke, ehe, ekepi

wird die Bedeutung »nachdem 4

,
für esc die Be-

deutung ,mit 4 wahrscheinlich gemacht, hri und

hrppi, hie und iitepi verhalten sich zueinander

wie d. auf, in mit dem Dativ zu d. auf in mit

dem Akkusativ. Uleiii wird zweifelnd als Plural-

form zu lilidi ,cr bezahlt 4 hingestellt (was, neben-

bei bemerkt, die Anhänger der indogermanischen

Theorie zu der Vermuthung veranlassen könnte,

dass die Nasalvokalc im Lykischen unter be-

stimmten Bedingungen, etwa bei überlanger Quan-

tität des ursprünglichen Vokals, diphthongirt

worden wären, vgl. den Gen. Plur. auf -ai
;

dies ist jedoch eine Vermuthung von mir, die

bei dem Vf. keineswegs angedcutct wird). Auf

Schritt und Tritt enthält das Buch neue und

überraschende Aufklärung; das Unsichere wird

sorgfältig fern gehalten. Auf S. 28 findet sich

in einer nebensächlichen Erörterung ein kleines

Versehen; als die regelmässige Wortfolge sollte

nicht „ sujet-verbe-regime
indirect-regime direct“,

sondern nur „sujet - verbe - regime“ angegeben

werden. Wenn auf derselben Seite bemerkt

wird, dass ein Verbum mit vorangehendem en-

klitischem Objekte am häufigsten vor dem Sub-

jekt steht, so darf dies nur als eine rein sta-

tistische Angabe aufgefasst werden (und ist vom

lizeq ff

.
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Vf. nur rein statistisch gemeint); ein Kausalzu-

sammenhang der beiden Umstände besteht nicht.

Die Lesungen Th.s, die zum grossen Thcilc auf

den Abbildungen in dem Werke Reisen im

südwestlichen Klcinasien (I von Benndorf

und Niemann, II von Eug. Pctcrscn und Luschan)

beruhen, weichen bisweilen von denjenigen Le-

sungen ab, welche Torp und Bugge nach den

für das österreichische Corpus inscriptionum

Asiae minoris gemachten Kopien anführen (s.

z. B. S. 12 über hriti und Irili); es ist zu wün-

schen, dass dies Corpus bald erscheinen und uns

ein endgültiges Unheil darüber gestatten mag,

was wirklich ohne irgend eine Verdeutlichung

oder Verdolmetschung undeutlicher Buchstaben

in den Inschriften steht; vorläufig wird man oft

geneigt sein, den Abbildungen des Rcisewerks
mehr als den Lesungen Bugges und Torps zu

trauen. — Der berühmte Entzifferer der alt-

türkischen Inschriften hat durch diese Arbeit auf

einem ganz anders gearteten epigraphischen

Gebiete seinen Ruhm glänzend bestätigt.

Kopenhagen. Holgcr Pedersen.

Tacitus Dialogus de oratoribus. With introduc-

tion and notes by Alfred Gudeman. Boston,

Allyn and Bacon, 1898. XXXIII u. 168 S. 8°.

Geb. $ 1.

Diese Ausgabe des Dialogus de oratoribus

ist ein Band der seit Kurzem erscheinenden

Allyn and Bacons College Latin Series, die unter

der Oberleitung von Charles E. Bcnnctt und John
C. Rolfe in Boston herausgegeben wird und dem
Zwecke dient, den Bedarf der amerikanischen Stu-

denten an Handausgaben lateinischer Klassiker zu
decken. Dieser Aufgabe entsprechend, giebt sich

Gudemans Dialogus als eine Epitome aus der
edilio tuaior desselben Hgb.s, die 1894 zu

Boston erschien unter dem Titel P. Cornelii Ta-

citi Dialogus de oratoribus, edited mlh Prolego-
mena, Critical and Exegetical Commentary, Indexes
and a Bibliography. Jenes grössere Werk ist

von der wissenschaftlichen Welt gut aufgenom-
men worden; die darauf bezüglichen Besprechun-
gen finden sich angeführt von Valmaggi in seinem
Aufsatz La critica del ’dialogo degli oratori' nelT

ultimo decennio, Riv. di filol. XXVII, 1899, S.
213. 216. Die Handausgabe ist auf der Höhe
der seitdem erschienenen Litteratur gehalten; sie

giebt in der Einleitung eine kurze Einführung in

die Fragen der Autorschaft und der Abfassungs-
zeit, eine Charakterisirung der Anlage des Dia-
logs, seiner Theilnehmer und seiner literarischen
Quellen. Die Ausgabe — ohne kritischen Appa-
rat umfasst S. 1— 41; der ziemlich umfang-
reiche Kommentar macht den Schluss des Buches.

HrtIS,au
* R. Wünsch.

Carl Busse, Novalis’ Lyrik. Oppeln, Gcori» Maske,
1898. VIII, 150 u. -I S. 8". M 3.

Novalis hat in C. Busse einen Interpreten ge-

funden, welcher sich mit Energie durch die nicht

immer gleich anziehenden poetischen Schöpfun-

gen des Dichters zu warmer Begeisterung für

ihn hindurchgearbeitet hat. Novalis ist gewiss

eine interessante Persönlichkeit, allein als Dich-

ter steht er nicht hoch; er rang mit der Form,

zu deren Ausarbeitung ihn seine Gedankenfülle

nicht gelangen liess. Die sehr ausführlichen Aus-

einandersetzungen B.s über die einzelnen Gruppen

der lyrischen Gedichte von Novalis sind werth-

volle Vorstudien zu einer grossen Biographie

und zu einer kritischen Ausgabe dieses Dichters,

die beide noch fehlen, und die B. gewiss schaffen

kann. Die Datirung und die Quellen der Hym-

nen an die Nacht, welche der Vf. im ersten Ab-

schnitte seines Buches feststcllt, bringen das

meiste Neue; auffallend ist der Einlluss von

Schlegels Lucinde. Die geistlichen Lieder von

Novalis sind nach B. rein protestantisch-kirchlich,

inhaltlich dürftig und ebenso wie die Hymnen

mit der Form kämpfend. Am besten gelangen

die Ofterdingen -Lieder, welche den Roman, in

dem sie enthalten sind, bis auf unsere 'Page hin-

übergerettet haben. Auch viele der Vermischten

Gedichte von Novalis haben ganz neue oder

überhaupt die ersten eingehenden Erklärungen

durch B. gefunden; seltsam berührt cs, wenn er

unwiderlegbar nachweist, dass in dem Gedicht

„An Tieck“ das Kind, von welchem darin die

Rede ist und welches auf Christus gedeutet

wurde, nur in 'Pieck selber gefunden werden

kann, dessen kindlicher Geist sich nicht durch

die neue rationalistische Zeit beirren liess, son-

dern dem Alten, der Vorwelt treu blieb.

Berlin. H. Meisncr.

Max Meyerfeld, Robert ßurns. Studien zu sei

ncr dichterischen Entwicklung. Berlin, Mayer &

Müller, 1899. VIII u. 138 S. 8«. M. 3.

Um die genauere Feststellung der Abhängig-

keit Bums’ von der englischen Kunstdichtung hat

sich zuerst J. L. Robertson verdient gemacht

(in seinem unter dem Pseudonym H. Haliburton

veröffentlichten Buche 'Furth in Field’, London

1894). W. Wallacc hat an vielen Stellen seiner

grossen Gesammt-Ausgabe (Edinburgh und Lon-

don 1896) Nachträge, auch über Bums’ Bezie-

hungen zu schottischen Kunstdichtern, geliefert.

Sein Verhältnis zur schottischen Volkspoesic

haben Henley und Henderson in ihrer Ausgabe

(Edinburgh 1896— 1897) ins rechte Licht ge-

stellt, die zugleich bei Weitem die beste kritische

Ausgabe der Burnsschcn Gedichte ist. Die vor-

liegende Arbeit fördert unsere Kcnntniss der Be-

einflussungen Burns’ durch die Kunstdichtung des

1 8. Jhdt.s erheblich. Da die Untersuchung der

zeitlichen Ordnung seiner Gedichte folgt, so er-

geben sich auch einige interessante Beobachtun-

gen über wechselnde Richtungen seines Ge-
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schmackcs und seines Schaffens. Zur höchsten

Stufe wissenschaftlicher Quellenforschung hat sich

der Vf. jedoch nicht aufgeschwungen. Er hat

es sich nicht angelegen sein lassen, sein Mate-

rial für eine möglichst genaue Psychologie des

Dichters auszunutzen und mit ihrer Hilfe die

Wahl seiner Vorbilder und die Veränderungen,

welche sic unter seiner Hand erfuhren, regel-

recht zu erklären. Ob die soeben angekündig-

ten Arbeiten von O. Ritter („Quellenstudien zu

Robert Burns für die Jahre 1773— 1783“, Hall.

Diss.) und H. Molenaar („Robert Burns
1

Bezie-

hung zur Litteratur“
,

Leipzig) diese Aufgabe

lösen ?

Groningen. K. D. ßülbring.

Geschichtswissenschaften.

Otto Seeck, Die Entwicklung der antiken Ge-

schichtschreibung und andere populäre Schrif-

ten. Berlin, Siemenroth & Troschel, 1898. 339 S.

8°. M. 5.

Frisch geschriebene Aufsätze Seecks (ausser

dem ersten, in der Aufschrift genannten: die

Bildung des trojanischen Sagenkreises, die Ent-

stehung des Geldes, die Frau im römischen

Recht, der erste Barbar auf dem römischen

Kaiserthron, Zeitphrasen) liegen hier gesammelt

vor. Man wird den anregenden Darlegungen

gerne folgen, auch dort, wo sie zum Wider-

spruch herausfordern. Dies betrifft vor Allem

S.s bekannte Ansicht von dem rein Mythischen

in der griechischen Sagenpoesic, in der geschicht-

liche Grundlagen trotz Tiryns, Mykene, Troja

nicht gesucht werden dürften. „Wie die Sänger

unseres Mittelalters, so knüpften auch die grie-

chischen ihre Dichtungen gerne an bestehende

Lokalitäten an, aber der Inhalt war darum noch

nicht geschichtlich, ja nicht einmal sagenhaft,

sondern rein mythisch.“ Aber wir haben doch

bei Troja nicht bloss die Anknüpfung an Troja,

sondern auch an die aiolische Eroberung der

Troas und ihre Kultur und trotzdem „reiner

Sonnenmythus*? Gerade über den Vergleich

mit den mittelalterlichen Dichtungen Hesse sich

im Anschluss an Heinzeis Forschungen manches

gegen S. Vorbringen.

Die „Zeitphrasen“ waren die bedeutendste

Gegenschrift gegen Langbehns „Rembrandt als

Erzieher“. Nirgends sind die Fehlschlüsse die-

ses geistvollen Buches klarer dargelegt als bei

S., so z. B. wie unrichtig es ist, den Nieder-

gang des Geschmackes mit dem Aufkommen der

Museen zu begründen, wie die Kennzeichnung
Mommscns als „Typus des Spezialisten“ gänz-

lich verfehlt ist, wie gerade die Volksthümlich-

keit (weshalb also an der Spitze des Buches
von S. andere „populäre“ Schriften?) Rem-
brandts, somit auch seine Erzieherrolle nie gross

gedacht werden könnte.

Aber gerade weil Langbehns Buch und die

in der Deutschen Rundschau erschienene Antwort

S.s schon der ruhigen Ueberlegung und nicht

mehr der Mode angehören, können wir uns

fragen, ob nicht doch Langbehn viel Richtiges

getroffen hat, gerade z. B. mit dem Spezialisten-

thum auf allen Gebieten (nicht etwa ganz be-

sonders auf dem der Wissenschaft). Lässt man

wirklich von der eigenen Berufsarbeit das Licht

„nach allen Seiten“ hinausstrahlen? Kommt dem
Gemeingeiste die ganze Summe eigener Be-

rufsarbeit, soweit sie Selbst- Erziehung und -Bil-

dung bedeutet, zu Gute? Hand aufs Herz, könnte

dann im deutschen Reiche so viel des Missmuthes

— trotz glänzendem Fortschrciten auf so vielen

Gebieten — vorhanden sein? Und könnte bei

uns in Deutsch-Oesterreich trotz aller nationalen

Bedrängniss ein solcher Tiefstand des öffentlichen

Lebens herrschen, der dem Einzelnen fast ver-

bietet, hervorzutreten, da er sich scheut, sonst

als „Gesinnungsprotz“ zu erscheinen? Dass

Langbehn viele Fehlschlüsse aufzuweisen hat,

ist sicher, aber es ist nicht der Pessimismus der

„grauen freudlosen Geister“ gewesen, der ihn

auf die Mängel unserer Entwicklung aufmerksam

machen und dem „Es ist“ etwa ein „phantasti-

sches“ „Es sollte sein“ entgcgcnstellen Hess!

Hoffnungsfreudiger Ausblick auf ein „Es kann
sein“ hat ihn geleitet, und gar manches trifft

scharf den rechten Punkt „Es darf nicht sein“

trotz lästigem Farbensymbolismus und unrichtiger

geschichtlicher Erklärung.

Das hindert nicht, S.s Schrift als eine will-

kommene Gabe zu bezeichnen, die Jeder mit

Freuden lesen wird.

Innsbruck. Rudolf von Scala.

W. von Hasseil, Geschichte des Königreichs

Hannover. Unter Benutzung bisher unbekannter

Aktenstücke. I. -Th.: Von 1813—1848. II. Th.,

1. Abth.: Von 1849—1862. Leipzig, M. Heinsius

Nachf., 1898/99. XXXI, 658 u. 10; IV, XVIII, 499

u. 13 S. 8®. M. 12 u. 9.

W. v. Hassell, ein ehemaliger hannoverscher,

dann sächsischer Offizier, der sich seit seinem

Austritt aus dem Militärdienst der hannoverschen

Geschichtsschreibung gewidmet bat und bereits

mit grösseren Arbeiten über das Kurfürstenthum

Hannover während der schlesischen Kriege und

während des Zeitraums vom Baseler Frieden bis

zur preussischcn Okkupation i.
J.

1806 hervor-

getreten ist, hat sich jetzt der Behandlung des

neusten Zeitraums der hannoverschen Geschichte,

der Geschichte des Königreichs Hannover von

1813 (richtiger 1814) bis 1866 zugewandt und

damit ein von der Geschichtsforschung bis jetft

recht stiefmütterlich behandeltes Gebiet be-

schritten. H. hat es fertig gebracht, diese loh-

nende Aufgabe, die bei dem Mangel geeigneter

Vorarbeiten als eine sehr schwierige erscheint,
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binnen kurzer Frist in zwei starken Bänden zeit-

lich nahezu zu Ende zu führen, mit einer Ge-

schwindigkeit, die von vornherein Zweifel an der

Gründlichkeit und Zuverlässigkeit des Werkes
entstehen lassen muss. Diese Zweifel zeigen

sich bei näherer Prüfung nur zu sehr begründet.

Zwar muss man es dem Vf., dem die Erlaubnis,

die ungeheure Aktenmasse des Königlichen Staats-

archivs zu Hannover zu seinem Zw'ecke zu be-

nutzen, nicht hat gewährt werden können, lassen,

dass er bestrebt gewesen ist, diesen Ausfall

durch Heranziehung von Privatpapieren und Brief-

schaften zu decken. Für den I. Band ist ihm

das nur sehr unvollkommen gelungen; er hat

hier im Wesentlichen nur die Papiere des Ge-
heimen Raths, späteren Ministers Georg von
Scheie über die Aufhebung des Staatsgrundge-

setzes von 1833, jener Verfassung, durch welche

Hannover für eine kurze Zeit in die Reihe der
konstitutionellen Staaten eingetreten ist, und über
den sich daran schliessenden langwierigen und er-

bitterten Verfassungsstreit, sowie die Papiere des

zeitweiligen hannoverschen Bundestagsgesandten
Freiherrn von Wangenheim aus den

J.
1848

— SO benutzen können. Dagegen ist v. H. für

den II. Band eine Fülle neuen und werthvollen

Materials zugeflossen, so die Korrespondenz der
Minister Eduard von Scheie, von Lütckcn, von
Borries und von Kiclmannsegge, ferner ein grosser
Theil der Berichte der hannoverschen Gesandten
in Wien bezw. Berlin, von Reitzenstein und von
Stockhausen, und die Denkschriften des berüch-
tigten Staatsraths Zimmermann. Die umfassen-
den Mittheilungen aus diesen Papieren würden
dem II. Rande v. H.s ein hervorragendes Inter-

esse auch über die engere Geschichte Hannovers
hinaus verleihen, wenn die Arbeitsweise des
Vf.s nur einige Gewähr für ihre Zuverlässigkeit
und Glaubwürdigkeit böte. Das ist aber leider

nicht der Fall. Soweit ich die von H. neube-
nutzten Papiere einer Nachprüfung habe unter-
ziehen können, hat sich überall eine weitgehende
Flüchtigkeit und Nachlässigkeit der Benutzung
ergeben : die Zitate sind durchgehends ungenau,
hier und da bis zu dem Grade, dass etwas in

die Aktenstücke bincingelegt wird, was gar nicht
darin steht; unrichtige Wiedergabe und Zusam-
menfassung des w esentlichen Inhalts der Akten ist

etwas ganz Gewöhnliches, und was dergleichen
Sünden mehr sind. Dies lässt sich selbst an der
Hand der von H. in den Anlagen abgedruckten
Aktenstücke verfolgen. Wenn H. z. B. (S.

360) aus der als Beilage zu Bd. I (übrigens
sehr inkorrekt und mit sinnentstellenden Fehlern)
abgedruckten Denkschrift G. von Scheies über
cten rechtlichen Bestand des Staatsgrundgesetzes
von 1833 als Argument Scheies besonders her-
vorhebt, dass die Zustimmung der Provinzial-
landschaftcn zu dem Gesetze gefehlt habe, von
denen vielmehr zwei förmlich protestirt hätten,

so steht hiervon in der Denkschrift auch nicht

ein Wort. Ebensowenig findet sieb dort das

Scheie untergeschobene Argument, dass die

Ständeversamrnlung, welche das Staatsgrundge-

setz beratben habe, ganz anders zusammengesetzt

gewesen sei, als cs die Wahlordnung (soll heissen

die ständische Verfassung) von 1819 vorgeschrie-

ben habe. Scheie hat nie daran gedacht, die

rechtliche Zulässigkeit der Königlichen Prokla-

mation vom 13. 'Januar 1832, auf welche H.

hier anspielt, und durch die das Wahlrecht zur

allgemeinen Ständeversamrnlung auf den pflichti-

gen Bauernstand ausgedehnt wurde, in Frage zu

stellen. Auch in seinem Votum vom 6. Juli

1837, aus welchem H. dieses anderweit folgert

(S. 234 A), nimmt Scheie nicht den entferntesten

Bezug auf jene Maassregcl, deren vollkommene

Legalität H. nur leugnen kann, weil er sich nir-

gends die Mühe gegeben hat, die so wichtigen

gedruckten ständischen Aktenstücke und in die-

sem Fall die ständische Zustimmungserklärung

vom 26. Juni 1831 nachzuschcn. Wenn H. in

diesem Zusammenhänge gar behauptet, dass der

hochbetagte Minister von Bremer wegen jener

Reform seinen Abschied genommen habe, so ist

das völlig aus der Luft gegriffen; Bremer hat

ganz im Gegentheil den Bericht, in welchem das

Ministerium sie dem jenseits des Meeres befind-

lichen Könige zur Sanktion vorlegte, an erster

Stelle und ohne jedes Bedenken unterschrieben.

Dies eine Beispiel mag genügen, um darzu-

thun, wie sehr H. zu einer missverständlichen

Auffassung der von ihm benutzten Akten und

Papiere neigt. Auch bei der Benutzung der ge-

druckten Litteratur, die H. übrigens nur sehr

mangelhaft beherrscht, zeigt sich das Gleiche,

womöglich in noch verstärktem Maasse. Er

zitirt, wie u. A. eine Vergleichung der von ihm

im II. Bande ausgiebig benutzten Briefe und Be-

richte Bismarcks aus der Zeit des Bundestags

ergiebt, regelmässig ungenau, schreibt Daten und

Zahlen grösstentheils falsch ab und entstellt die

Aussprüche und Ausführungen seiner Gewährs-

männer bis zum vollen Gegentheil. Auf diese

Weise lässt er sich eine so ungeheure Anzahl

von Unrichtigkeiten und Ungenauigkeiten zu Schul-

den kommen, dass auf manchen Seiten kaum ein

einziger Satz sachlich korrekt ist. Natürlicher-

weise ist cs in dem Rahmen einer Besprechung

ganz unmöglich, diese unzähligen Irrthümer auch

nur zum kleineren Theilc aufzudecken; ich muss

es mir daher ausdrücklich Vorbehalten, eine An-

zahl solcher Fehler an anderer Stelle au rügen.

Hier soll nur beispielsweise auf einige grobe

Irrthümer hingewiesen werden, in die H. durch

seine zum Glücke selbst bei Dilettanten seltene

Flüchtigkeit und Unachtsamkeit verfällt.

Man kennt den Anthcil, den der berühmte

Historiker Dahlmann an dem Zustandekommen

des hannoverschen Staatsgrundgesetzes von 1833
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genommen hat. Janicke hat in einem von H.

wiederholt zitirten Aufsatz den Entwurf, den

Dahlmann im Aufträge des hannoverschen

Ministeriums verfasst bat, veröffentlicht. H. be-

hauptet nun, Dahlmann habe in seinem Entwürfe

die erste Kammer der allgemeinen Ständever-

sammlung in der Hauptsache aus Majoratsherren

und vom Könige ernannten Mitgliedern zusammen-

setzen, die Deputirten der Ritterschaften aber

aus derselben zu den Abgeordneten der Städte

und des freien Grundbesitzes in die zweite

Kammer verweisen wollen: eine Proposition, die

nur mit Mühe die Zustimmung des Ministeriums

erlangt habe. Ein Blick auf den Dahlmannschen

Entwurf zeigt das genaue Gcgcntheil: Dahlmann
wollte die Deputirten der Ritterschaften in der-

selben Stärke wie bisher (35) in der ersten

Kammer belassen und ihnen nur einige wenige

Majoratsherren und ein einziges vom Könige er-

nanntes Mitglied zugesellen. Der Gedanke, die

Ritterschaft in die zweite Kammer zu versetzen,

ging vom Ministerium aus und wurde von diesem

trotz Dahlmanns Widerspruch festgchaltcn. Dieser

Irrthum H.s ist um so verhängnisvoller, als er

eine ganze Kette falscher Behauptungen und

Schlussfolgerungen nach sich zieht. So meint

H., der Dahlmannschc Entwurf sei, nachdem das

Ministerium sich ihn schliesslich nach langen Be-

rathungen zu eigen gemacht habe, dem Könige

zur Bestätigung und demnächst auch dem Herzoge
von Cumberland, nachmaligen Könige Emst
August, als dem muthmasslichcn Thronfolger, vor-

gelegt worden. In Wirklichkeit hat der Dahl-

mannsche Entwurf dem Ministerium nur als

Material zur Ausarbeitung eines weit umfassen-

deren und von jenem in wesentlichen Stöcken

abweichenden Entwurfes gedient. Dieser und

nicht der Dahlmannschc Entwurf ist von dem
Ministerium nach eingehender Berathung dem
Könige vorgelegt und unverändert genehmigt

worden, worauf auch der Herzog von Cumber-
land von demselben Kcnntniss erhielt. Es ist

bekannt genug, dass der letztere nur drei unter-

geordnete Punkte auszusetzen fand, gegen die

grundlegenden finanziellen Bestimmungen des Ent-

wurfs aber, die Vereinigung der landesherrlichen

und ständischen Kassen und die Ausscheidung

einer besonderen Krondotation vorerst keinen

Einwand erhob, später jedoch solche zum Anlass

nahm, um aufs schärfste gegen das Grundgesetz

Front zu machen und es nach seiner Thron-
besteigung ganz über den Haufen zu werfen.

Treitschke hat wegen dieser Inkonsequenz heftige

Vorwürfe gegen Ernst August erhoben. Ob mit

Recht, erscheint doch fraglich, denn Ernst Augusts
anfängliche bedingte, obendrein in unverbindlicher

Form ausgesprochene Zustimmung konnte ihn

rechtlich überhaupt nicht und vielleicht nicht ein-

mal moralisch binden, nachdem er unter dem Ein-

fluss der ultrakonscrvativen Kreise in Hannover

und Berlin zu der positiven Ueberzeugung ge-

langt war, dass die Kassenvereinigung dem mo-
narchischen Prinzipe widerstrebe. Uebrigens hat

Ernst August, was allerdings sowohl Treitschke

als H. unbekannt geblieben ist, bereits Ende
1831 gegenüber dem Minister von Ompteda aus-

drücklich erklärt, dass er sich die weiteren Be-

schlüsse Vorbehalten müsse. Wenn H. seinen

Versuch, Ernst August gegen die Vorwürfe

Treitschkes zu rechtfertigen, darauf gründet,

dass er wohl dem Dahlmannschen Entwurf (der

allerdings weder die Kassenvereinigung noch die

Ausscheidung der Krondotation enthielt) aber

nicht der endgiltigcn Fassung des Staatsgrund-

gesetzes zugestimmt habe, so stürzt dieser Ver-

such jedenfalls haltlos in sich zusammen; denn

dem Herzoge hat ja nicht der Dahlmannschc,

sondern ein Entwurf Vorgelegen, dessen Bestim-

mungen über die Kassenvereinigung und Domänen-

ausscheidung in der Hauptsache bereits völlig

identisch mit den endgiltigen Bestimmungen des

Staatsgrundgesetzes waren.

Lieberhaupt gehören die Ausführungen H.s

über die Entstehung und Wiederaufhebung des

Staatsgrundgesetzes zu den fehlerhaftesten und

schwächsten Partien seines Werkes. Besser sind

die Abschnitte über den zweiten Verfassungs-

umsturz, der sich in den fünfziger Jahren mit

Hülfe des deutschen Bundestages unter der Re-

gierung des blinden Königs Georg vollzogen hat.

Speziell scheint die Persönlichkeit des Ministers

Eduard von Scheie, der die Rückbildung der im

Revolutionsjahre 1848 cingcführten liberalen Ver-

fassung im aristokratischen Sinne, seinem Vater un-

ähnlich genug, auf dem Wege der Verhandlungen

mit den Standen durchzusetzen strebte, im Grossen

und Ganzen richtig gezeichnet zu sein. Doch

kehren auch hier viele Irrthümer, schiefe und

unrichtige Urtheile und Behauptungen usw. wieder.

Insbesondere muss gegen die Behauptung, dass

der intellektuelle Urheber des zweiten Ver-

fassungsbruches kein Anderer als Bismarck ge-

wesen sei, als gegen eine arge Uebertreibung

protestirt worden. Man weiss ja aus Bismarcks

Frankfurter Briefen und Berichten zur Genüge,

dass der prcussische Bundestagsgesandte der

Helfershelfer der hannoverschen Regierung bei

jenem Umsturz gewesen ist; aber die intellek-

tuelle Urheberschaft, und damit der Hauptthcil

der Verantwortung gebührt doch unzweifelhaft

dem Könige Georg. Das beweisen auch die

„Gedanken und Erinnerungen“ des Fürsten Bis-

marck. Wenn H. in der Vorrede zu seinem

II. Bande bemerkt, dass die Angaben der Er-

innerungen über das Datum der Unterredungen

Bismarcks mit dem blinden Könige i. J.
1853

nicht genau zu sein schienen, so hat er insofern

Recht, als diese nicht im September, sondern bei

einem etwas früheren Aufenthalte Bismarcks in

Hannover stattgefunden haben. Wenn H. aber

— -
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aus den Briefen Scheies „mit unzweifelhafter

Gewissheit“ entnimmt, dass die fraglichen Unter-

redungen in den August gefallen seien, so ist

das nicht minder irrig. Bismarck ist im August
1853 überhaupt nicht in Hannover gewesen,
wohl aber zweimal im Juli, das eine Mal am
23. Juli in der Begleitung Friedrich Wilhelm IV.

und das zweite Mal in den Tagen vom 25. bis

zum 27. oder 28. Juli, wie sich unschwer aus
den hannoverschen Zeitungen und aus Bismarcks
Brief an Gerlach vom 1. August konstatiren

lässt. Im September 1853 ist Bismarck wieder
in Hannover gewesen und zwar am 14. Er
traf diesmal den König nicht an, wohl aber den
Minister von Scheie, der im Juli nicht in Han-
nover geweilt hatte. Da nun Scheies Aufzeich-

nungen über seine Unterredung mit Bismarck
das Datum des 14. September tragen, so ist

völlig klar, dass diese nicht, wie H. will und
auch nach der Vorrede noch für wahrscheinlich

hält, in Norderney, sondern in Hannover vor sich

gegangen ist. Ganz unerfindlich ist es ferner,

warum H. die Angabe der Bismarckseben Er-
innerungen, dass der hannoversche Minister Bac-
meister Bismarck sondirt habe, ob er Minister
des Königs Georg werden wolle, beanstandet.
Dass die damalige Korrespondenz zwischen
Scheie und Bacmeister keinerlei Andeutung einer
solchen Eröffnung enthält, ist ein argumentum
ex silentio, dem jede Beweiskraft abgeht. That-
sächlich hatte Bacmeister, der eben damals auf
einen Bruch mit Scheie lossteuerte, und dem der
Gedanke nicht fern gelegen haben dürfte, ein
neues, energischer vorgehendes Ministerium zu-
sammenzubringen, allen Grund, den Eintritt eines
so thatkräftigen Mitglieds wie Bismarck zu wün-
schen, und es hat volle Wahrscheinlichkeit für
sich, dass er — ob eigenmächtig oder mit Ein-
willigung König Georgs, mag dahingestellt bleiben— die Anfrage wirklich an Bismarck gerich-
tet bat.

Mit Genugtuung darf man es begrüssen,
dass H. sich gegen die staatsmännische Grösse
Bismarcks nicht ganz zu verscbliessen vermag,
freilich blickt seine Abneigung gegen Bismarck
und Prcussen überall durch: bei jeder möglichen
und unmöglichen Gelegenheit wittert er versteckte,
auf den Besitz von Hannover gerichtete Absich-
ten Preussens. H. ist eben durch und durch
hannoverscher Partikularist. Die beschränkteren
heimatlichen Verhältnisse scheinen ihm von die-
sem Standpunkte aus ebenso gross und womög-
lich noch grösser als die des preussiseben Nach-
barstaats. So gelangt er dazu, Ernst August
dem Grossen Friedrich glcichzustellen, ja ihn
noch höher einzuschätzen, und was dergleichen
ungeheuerliche Vergleiche mehr sind. Nur mit
Einschränkungen wird man es daher gelten lassen
dürfen, wenn H. versichert, dass er sich bemüht
habe, ohne alle Partcirücksicht zu urteilen. Aber

auch sonst lässt II. bei der Beurteilung von Per-

sönlichkeiten hier und da zu sehr seinen eige-

nen Sympathien und Antipathien freien Lauf.

Das zeigt sich besonders bei seinem durchaus

ungerechten und selbst gehässigen Unheil über

Bennigsen. Wenn irgend Jemand durch sein

ganzes Leben und Wirken vor dem Vorwurfe

„schrankenlosen“ und „brennenden“ Ehrgeizes

geschützt sein sollte, so ist es der einstige

Führer der hannoverschen Opposition und Präsi-

dent des Nationalvercins. Soweit die vorliegen-

den Thatsachcn einen Einblick in die Motive

seines Handelns gestatten, kann ein unbefangener

Historiker nur sagen, dass er aus lauterster

Ueberzcugung und in reinster Absicht sich auf

die Seite der hannoverschen Opposition geschla-

gen und für eine Einigung Deutschlands unter

Preussens Vorherrschaft mit Hilfe des National-

vereins gewirkt hat. Wenn diese Haltung, wie

Bismarck in seinen Gedanken und Erinnerungen

ausgesprochen hat, die Annexion Hannovers i.
J.

1866 erleichtert hat, so lag das in einer un-

glückseligen Verkettung der Umstände, keines-

falls aber in Bennigsens Absichten begründet.

Mit Unrecht sucht H. den Fürsten Bismarck zum

Kronzeugen für seine Auffassung von dem Cha-

rakter Bennigsens zu stempeln. Nichts dürfte

überzeugender darthun, dass Ehrgeiz nicht die

Triebfeder von Bennigsens Handeln gewesen ist

als Bismarcks Erzählung von seinen misslungenen

Versuchen i. J. 1827, jenen zum preussiseben

Minister des Innern zu gewinnen.

Nach allem diesem wird man nur zu dem

Schlussurtheil gelangen können, dass der wissen-

schaftliche Werth des H.sehen Werkes höchst

gering ist. Es ist das um so bedauerlicher, als

es H. keineswegs an schriftstellerischem Talent

fehlt. Das Werk ist frisch und lebendig ge-

schrieben, die Persönlichkeiten sind durchgehends

anschaulich, wenn auch keineswenigs immer rich-

tig gezeichnet, und die Wärme, mit der der Vf.

schreibt, kann besonders in seiner engeren Hei-

math nur wohlthuend berühren. Aber solche

äusscrlichen Vorzüge, die Niemand lieber als

der Ref. anerkennt, können bei dem Urtheile

über ein Werk, das irgend historischen und

wissenschaftlichen Werth haben will, doch nicht

wesentlich ins Gewicht fallen.

Hannover. Friedrich Thimme.

Geographie, Länder- und Völkerkunde.

A. Billerbeck, Das Sandschak Suleimania und

dessen persische Nachbarlandschaften zur baby-

lonischen und assyrischen Zeit. Geographische

Untersuchungen unter besonderer Berücksichtigung

militärischer Gesichtspunkte. Leipzig, Eduard Pfeiffer.

1898. V u. 176 S. 8® mit ! Karte. M. 12.

Der Vf., ein Oberst a. D., hat sich bereits

vor Jahren mit dem Muth und der Energie eines

-^1 J
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SoMaten in die ussyriologischc Forschung hinein-

gearbeitet und, was mehr bedeutet, sich durch

eigene Untersuchungen auf vernachlässigten Ge-
bieten um sie verdient gemacht (vgl. DLZ. 1894,

Sp. 906). In dieser seiner neuesten Arbeit ver-

sucht er die in den assyrischen und babylonischen

Inschriften, namentlich den assyrischen Feldzugs-

berichten erwähnten Landschaften, Städte, Berge,

Rergpässe und Flüsse östlich vom Tigris unge-

fähr zwischen dem 33. und dem 37. Breitegrad

geographisch zu fixiren und zwar im Wesent-

lichen auf Grund einer strategischen Analyse der

Feldzugsberichte. Hierfür brachte er Etwas mit,

was jedenfalls den meisten Assyriologen fehlt,

nämlich eine mich wenigstens verblüffende genaue,

d. b. soweit erreichbar, genaue Kenntniss und

Beherrschung des Lokals, und Etwas, was wohl

Allen fehlt, den militärischen Blick des Offiziers,

der dies Lokal für militärische Operationen rich-

tig zu verwerthen versteht und darum auch weiss,

wie ein vernünftiger assyrischer Stratege es zu

verwerthen, wie er bei gegebenem Marschziel

seine Route einzurichten hatte, vorausgesetzt,

dass ihm nichts Unerwartetes in die Quere kam.

Aber auch assyrischen Strategen ist oft genug

ein Malheur passirt oder überhaupt etwas Uner-

wartetes in die Quere gekommen, das ihnen z. B.

weniger bequeme Märsche aufzwang, und dann

hat die scharfsinnigste Konstruktion, zumal für

Gegenden, die uns nur wenig bekannt sind, ein

Ende, wenn sie sich nicht ins Ungewisse ver-

lieren will. Rillerbcck hat mit solchen Miss-

geschicken, mit einem weniger glatten Verlauf

der Operationen, die der assyrische Annalist ver-

tuschte oder verschwieg, nicht genügend ge-

rechnet, er verfährt nach meinem Ermessen allzu

konstruktiv, er setzt zu viel Vernunft und Gesetz-

mässigkeit voraus, und schon darum muss Man-

ches von seinen Ergebnissen unsicher bleiben

trotz seines Scharfsinns und trotzdem, dass es

ihm sicher erscheint. Man wird überhaupt nicht

verkennen können, dass er Vieles, ja sehr Vieles

allzu optimistisch für erwiesen hält, was doch

höchst zweifelhaft ist. Aber man wird das auch

verstehen und — verzeihen. Von einem Manne
in seinem Alter wird inan eine vollständig metho-

dische Arbeit auf einem ihm ursprünglich ganz frem-

den Gebiete nicht erwarten dürfen. Dergleichen

lernt sich selten noch so spät. Man wird sich

darum ebensowenig darüber wundern oder gar er-

regen können, wenn er die für seine Zwecke her-

angezogene, ihm ungeläufige Philologie bisweilen

etwas missbraucht. Gleichwohl ist sein Buch
äusserst wcrthvoll und hat seinen Zweck, z. Th.
dunkle Gebiete der assyriologischen Forschung
z-u erhellen, vollkommen erreicht, z. Th. durch

sichere Resultate, z. Th. aber auch schon durch

seine von grosser Sachkenntnis zeugenden Er-

örterungen, auch da, wo man ihre Resultate

nicht billigen oder für nicht gesichert halten

muss. Niemand wird sein Buch ohne grossen

Nutzen lesen und verarbeiten.

Aus den zahlreichen Berichtigungen und Er-

gänzungen, die ich dazu liefern könnte, greife

ich nur eine heraus, die in das Centrum seiner

Untersuchungen hincinfällt. Aus hier nicht zu

nennenden Gründen legt B. das Land S(Z)amua
== Mas(z)amua (aus Mät S(Z)amuu d. i. „Land
S(Z)amua?“), falls dies nicht nach den Inschrif-

ten Salmanassar’s II. lediglich = S(Z)amua
sa bltäni d. i. S(Z)amua unsers Hauses“ <1. h.

zu Assyrien gehöriges S(Z)amua (anders B. I. c.

S. 39 f.) zwischen den 35. und 36. Breitegrad

und den 45. und 46. Grad östlich von Green-

wich und erklärt im Zusammenhang damit, wenn

auch nicht mit absoluter Bestimmtheit, ein „Meer“

in oder bei Mas(z)amua für den kleinen Zcri-

bor-See, statt, wie man gewiss zumeist annimmt,

für den Urmia-See. Nun zieht Salmanassar 11.

von Assyrien aus über das K ullar-Gebirge

nach S(Z)amua sa bltäni und darum verlegt

es B. in den vom 36. Breitegrad und 45. Grade

östl. von Gr. gebildeten Winkel. Es war B.

leider unbekannt, dass das K ullar-Gebirge noch

an zwei anderen Stellen, nämlich bei Samsi-
Adad (Räman) vorkommt, an zwei Stellen, an

denen der Uebcrsetzcr in der K eilinschrift-

licbcn Bibliothek dafür irrthümlich Silar ge-

lesen hat. Nach der einen dieser zwei Stellen

(Col. II, 35; vgl. Col. II, 67) zieht nun aber

der König nach Ucbcrschreitung des Zäb über

das K ullar-Gebirge nach den Nairi -Ländern

südöstlich vom Van-See. Also muss wohl der

obere Zäb gemeint sein, muss jedenfalls das

K ullar-Gebirge viel nördlicher liegen, als B.

denkt, und das Land S(Z)amua, in das man

nach dessen Überschreitung kommt, sich jeden-

falls auch bis in die Nähe des Urinia-Sees

hinziehn. Hiernach dürften manche von den

Aufstellungen B.s einer Revision bedürftig sein.

Marburg. P. Jcnscn.

Rechts- und Staatswissenschaften.

Emst Freih. v. Schwind, Wesen und Inhalt

des Pfandrechtes. Eine rcchtsgeschichtliche uhd

dogmatische Studie. [Abhandlungen zum Privalrccht

und Zivilprozess des Deutschen Reiches, hgb. von

Otto Fischer. II. Bd., 1. H.) Jena, Gustav

Fischer, 1899. XX u. 202 S. 8“. M. 5,60.

Die Abhandlung enthält die erste Anwendung

der tiefgreifenden Ergebnisse der neuen For-

schung über den germanischen Schuld- und Haf-

tungsbcgrilT auf die Entwicklung des Pfandrechts

in Deutschland, um in letzterer das Wandelbare

vom Bleibenden zu scheiden und so Wesen und

Inhalt des Pfandrechts festzustellen. Von diesen

Gesichtspunkten aus hat Schwind ein vielum-

fassendes Material des materiellen Pfandrechts

und des seiner Kcalisirung .lienenden Prozess-
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und Exckutionsrcchts durchforscht: die Periode

der Volksrechte, das ältere und neuere sächsische

Recht, das preussische Recht seit 1620, das ältere

und neuere bairische Recht, das österreichische

Recht und die neue deutsche Reichsgesetzgebung.

Die Schuld als Lcistcnsollcn ist scharf von der

Haftung als der persönlichen oder sachlichen

Einständerschaft für die Schuld getrennt. Darum
giebt es auch eine »reine“ d. h. der persönlichen

Haftung des Schuldners entbehrende Sachhaftung,

welche die neueste deutsche Gesetzgebung aus

praktischem Hcdürfniss in der „Grundschuld“

anerkennen musste, deren Formulirung ohne

Kcnntniss dieses strengen Gegensatzes nicht gut

gelingen konnte. Er wurde durch die Rezeption

des Justinianischen Rechtes namentlich mit seinen

Generalhypotbcken nahezu völlig verdunkelt und

Personen- und Sachhaftung auch wohl ineinander

geschoben. Die Verkehrsentwicklung und das

Kreditbedürfniss nöthigten jedoch die neueren

Gesetzgebungen, die dingliche und persönliche

Haltung wieder schärfer zu scheiden und ihnen

eine grössere Selbständigkeit und Sicherheit zu

geben, die dann für Immobiliarpfänder durch

die öffentlichen Bücher, für Mobiliarpfänder aber

durch die alleinige Gcttung des Hesitzpfandes

ihre Ausbildung erhielten. Allein alle Wand-
lungen treffen nur die Realisirung der
Sachhaftung, nicht letztere selbst. Die
Sachhaftung bleibt unwandelbar die mehr
oder weniger feste Gebundenheit des
Pfandgutes, kraft welcher dasselbe dem
Gläubiger für eine Schuld einsteht. Auf
dieser Grundlage erfolgt der Zugriff des Gläubi-

gers auf das Pfand im Falle der Nichterfüllung

der Schuld. Den Inhalt des Pfandrechts
bildet das nexum habere pignus, sein
Wesen ist Haftung, Haftung im weiteren
Sinne (S. 197). Die (auf unbewegliche Sachen
eingeschränkte) Hypothek ist grundsätzlich als

ein accessorisches Recht gedacht, welches für

eine bestimmte Forderung pfandrechtliche Siche-
rung gewähren soll und in ihrem Bestände als

Hypothek von der Forderung abhängig ist, so-
weit nicht das Prinzip der publica fides der
öffentlichen Bücher Abweichungen zu Gunsten
eines bonae fidei Erwerbers mit sich bringt (S.
I24f.). Die Forderung dient somit nicht bloss
zur „Legitimation“ des Pfandgläubigers oder
bloss zur Begründung der Hypothek. Zu dem-
selben Ergebnisse wie Schw. ist gleichzeitig
auch Demburg gekommen. Bezüglich der Eigen-
thümerhypothek ist Schw. zu folgendem Resul-
tate gelangt (S. 124, 119): Der Eigentümer,
dem eine Eigcnthümerbypoihck zusteht, hat nicht
nur kein ius in re aliena, er hat auch keine
Forderung, es besteht keine Haftung des Gutes,
er hat kein Exckutionsrecht, cs fehlt ihm also
jedenfalls nicht wenig von den hypothekarischen
Rechten, die nach der communis opinio als der

Kernpunkt hypothekarischer Rechte gelten. Das,

was ihm die Eigcnthümerhypothek wirklich ge-

währt, reduzirt sich auf das Recht, das Kapital

(ohne Zinsen) zu liquidiren, wenn von anderer

Seite Zwangsverkauf durebgetubrt würde; die

Zinsen zu verlangen, wenn Andere die Zwangs-

Verwaltung durchführen; endlich über die Hypo-

thek zu disponiren. Nach heutiger Auffassung

sind Schuld, persönliche Haftung und Obligation

dasselbe, weil der Schuldner (mit verschwinden-

den Ausnahmen) klagbar ist. Da nun der herr-

schenden Lehre die Kenntniss von Sachhaftungen

ohne persönliche Haftung abhanden gekommen

ist, das Kreditbedürfniss aber die Anerkennung

„reiner“ Sachhaftungen forderte, so musste eine

Form der Verpfändung von Grundstücken aner-

kannt werden, bei welcher die persönliche Haf-

tung des Schuldners ausgeschlossen ist. Ein

solches Pfandrecht ist die „Grundschuld“; bei

ihr ist eine bestimmte Geldsumme „aus dem

Grundstück zu zahlen“. Die innere Unwahrheit

dieses „Zählens aus dem Grundstück“ wird (S.

104 ff.) schlagend naebge wiesen. Mit diesem

Ausdruck wird das Vorhandensein einer Schuld

darum bestritten, weil die persönliche Haftung

fehlt. Wer nämlich an einem Obligationsbcgriffe

festhält, nach welchem die Leistungspflicht als eine

homogene und darum untrennbare Einheit aufge-

fasst wird; wer nicht zugeben will, dass diese

Leistungspflicht verschiedene Dinge, ein Leisten-

sollen und die persönliche Haftung, enthält, der

kann sich auch eine Schuld nicht denken, bei

welcher der Schuldner nicht persönlich (mit sei-

nem Vermögen) für die Leistung einsteht (S.

131). Da nun auch eine Schuld ohne persön-

liche Haftung eine wirkliche Schuld ist, so be-

stimmt Schw. (S. 132) den Irihalt der Grund-

(und Renten-JSchuld dahin, dass durch diese ein

Grundstück in der Weise belastet wird, dass

der jeweilige Eigenthümer bestimmte

Leistungen schulde, dass aber hierfür

und zwar unbekümmert um jeden Wechsel im

Eigenthum, also unbedingt aber ausschliess-

lich das belastete Gut, keine Person und

kein anderweitiges Vermögen haftet. Der

Raummangel macht die Mittheilung weiterer Er-

gebnisse unmöglich. Die Schrift bedeutet eine

neue Erschütterung des heute bestehenden dog-

matischen Lehrgebäudes und wird wesentlich zur

Erkenntniss beitragen, dass Sach- und Personen-

haftung unter einen einheitlichen höheren Begriff

fallen, was auch iin Rechtssystein zum Ausdruck

kommen muss und wodurch altdeutsche Rechts-

gedanken von selbst ihre Auferstehung feiern werden.

Innsbruck. Paul Puntscbart.

Kunstwissenschaften.

Willi Nef, Die Aesthetik als Wissenschaft der

anschaulichen Erkenntniss. Ein Vorschlag über
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den Gegenstand, die Methoden und Ziele einer exakt-

wissenschafUichen Aesthetik. Leipzig,Hermann Haacke,

1898. 52 S. 8“. M. 0,75.

Der Vf. schildert die bisherige Aesthetik, na-

türlich in Bausch und Bogen, als „ein verkrüppel-

tes Kind der Natur“, das „von der streng wissen-

schaftlichen Forschung“ „leider meist ausge-

schlossen“ gewesen sei. „Ein Blick auf die

Geschichte der Aesthetik und auf die gegen-

wärtigen mannichfaltigen Bestrebungen in dieser

Wissenschaft eröffnet vor unsern Augen ein wirres

Chaos und buntes Durcheinander von Gegenstän-

den, angeschlagenen Wegen, vorgesteckten Zielen

einer Aesthetik.“ Als Gegenstand „wird und

wurde in der Regel bezeichnet das Schöne.“

Aber „eine Wissenschaft des Schönen ist ein

Unsinn.“ Die Schönheit ist nicht etwas objektiv

in der Welt Gegebenes, sondern eine subjektive

und daher individuell variirende Beschaffenheit.

Es lassen sich daher „weder Regeln noch Ge-

setze aufstellen über das, was schön oder was

nicht schön ist“. Will man das Schöne bestim-

men, so hat man die Gefühlswissenschaft, also

einen Tbeil der Psychologie, zu Hilfe zu nehmen.

„Uebrigens ist, nachdem bestimmt ist, dass schön

Lust, hässlich Unlust bedeutet, an diesen beiden

Begriffen nicht mehr viel zu erforschen.“ „Hier

giebts weiter nichts herumzuwissenschaftem.“

Mit den Methoden, die der Vf. (nach Fechner)

in die von oben und die von unten scheidet,

steht cs natürlich nicht besser. „Da das Schöne

in dem Sinne, wie die Aesthetiker es auffassten,

überhaupt nicht bestimmt werden kann, so sind

die beiden eingcschlagenen Wege der Schön-

heitsästhetik für ihre Absichten fruchtlos geblie-

ben.“ Endlich das Ziel jeder Wissenschaft ist

„allgemeine Gesetzmässigkeiten und bedeutsame

Einzelerscheinungen zu bestimmen.“ Nun giebt

cs aber kein „allgemein verbindliches Gesetz

für das Schöne und Hässliche. „Es ist ein

ebenso zweckloses als ein gefährliches Verfahren

von den Aesthetikern, vorschrciben zu wollen,

was zu gefallen habe.“ Die Schuld an diesem

Zustande der ganzen bisherigen Aesthetik trägt

der „fluchbeladene Begriff des Schönen“. „Voll-

ständige Heilung ist nur möglich, wenn dieses

Krebsübei unserer Wissenschaft, das Schöne aus

dem Leibe der Aesthetik herausgeschnitten wird.“

An diese resolute Kritik schliessen sich die

Reformvorschläge. Lässt sich ein der exakten

Forschung zugänglicher, einheitlicher und bedeu-

tungsvoller Gegenstand von gewissem Umfange

ausfindig machen, der zugleich Achnlichkcit mit

dem besitzt, was bisher in der Aesthetik abge-

handelt wurde, so wird auch diese neue Wissen-

schaft als Aesthetik bezeichnet werden können.

Als ein solcher Gegenstand ist nach dem Vf.

die anschauliche Erkenntniss anzuschen. Als

intellektuelle Funktion grenzt sich diese ab

gegenüber der abstrakten, begrifflichen Erkennt-

niss, sic bildet „im Ganzen und Grossen das, was

man als Phantasie zu bezeichnen pflegt.“ Sie

steht in regelmässigen Beziehungen zum Gefühl,

wie sich namentlich an dem „künstlerischen Ge-

messen“ zeigt, und findet ihren sinnlichen Aus-

druck in Spiel und Kunst, während die wissen-

schaftlichen Werke der Ausdruck der abstrakten

Erkenntniss sind. Auch an Bedeutung und Werth

fehlt es diesem Gegenstände nicht. Die Quan-

tität des Werthes bestimmt sich nach der Ver-

breitung, Intensität und Dauer der durch ihn er-

zeugten Lust. Es ist hiernach kein Zweifel,

dass die anschauliche Erkenntniss der abstrakten

an Werth nicht nachsieht, nur ist ihr Werth ein

unmittelbarer. Die anschauliche Vorführung eines

einzelnen Falles wirkt unmittelbar auf das Geistes-

leben. Da die anschauliche Erkenntniss dem psy-

chischen Leben von Thieren und Menschen an-

gehört, so „wird die Aesthetik im Grossen und

Ganzen auf den Wegen der Psychologie zu wan-

deln haben“. Sie wird somit auf die Methoden

dieser Wissenschaft, die Selbstbeobachtung, die

Beobachtung amlerer und das Experiment, ange-

wiesen sein. Unter ihnen kommt die grösste

Bedeutung der Beobachtung anderer zu, wie sic

an den Spielen der Thiere, Kinder und Erwachse-

nen und an den Kunstwerken geübt wird. Ziel

der so bestimmten Aesthetik aber ist die Fest-

stellung allgemeiner Gesetze auf dem Gebiet der

anschaulichen Erkenntniss und der Abwägung des

Werthes einzelner Formen derselben. Ein An-

hang bringt einige Anwendungen, zunächst eine

Charakteristik der Verschiedenheit der Künste,

dann eine „Erklärung“ des Unterschiedes von

Idealismus und Realismus der Kunst, ferner eine

Zurückführung des bekannten Gegensatzes naiver

und sentimcntalischer Dichtung und zum Schluss

eine Würdigung des Streites zwischen Formal-

und Inhaltsästhetikcrn.

Wir haben die ganze Arbeit etwas ausführ-

licher referirt, weil sich in ihr ein ernstes wissen-

schaftliches Streben kundgiebt und sie die Auf-

gabe der Aesthetik wieder einmal ex fundamento

behandelt. Aber wir können uns freilich nicht

verhehlen, dass der Vf. sich auf einem Irrwege

befindet, weil er von unrichtigen Voraussetzungen

beherrscht ist. Kein grösseres Gewicht wollen

wir hierbei der Thatsache beimessen, dass die

Beurtheilung der bisherigen Aesthetik eine sehr

mangelhafte Kenntniss der Geschichte der Aesthe-

tik verräth. Weder ist die Aesthetik als eine

Wissenschaft des Schönen durchweg betrachtet

noch der Begriff des Schönen regelmässig in dem

vom Vf. kurzer Hand aufgestcllten Sinne aufge-

fasst worden. Der Name Aesthetik trat bekannt-

lich zuerst bei Baumgarten auf und bedeutet hier

die Wissenschaft von der sinnlichen Erkenntniss.

Sollte diese Uebereinstimmung mit seiner eigenen

Definition dem Vf. wirklich ganz entgangen sein.

Schwerer wiegt nach unserer Ansicht ein andc-
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res Moment. Das Schöne sei uns zunächst in

Gefühlen und Werthurtheilen gegeben. Dann
wird doch eine wissenschaftliche Behandlung des

Schönen mit Nichten ein Unsinn oder etwas Un-
mögliches. Das wäre nur dann der Fall, wenn
der regelloseste Zufall, die absolute Willkür in

diesen Gefühlen und Werthurtheilen herrschte

und gar keine gesetzmässigen Relationen zwischen
ihnen und den Objekten bezw. Vorstellungen, auf

die sic sich beziehen, nachweisbar wären. Nun
giebt der Vf. jedoch selbst das Vorhandensein
einer wissenschaftlichen Psychologie der Gefühle
zu. Dann darf er aber nicht leugnen, dass es

möglich sei, zwischen ihnen und ihren Bedingun-
gen gesetzmässige Beziehungen aufzufinden. Diese
Bedingungen sind bei den ästhetischen Gefühlen
— von allgemeineren, für alle Gefühle geltenden
Umständen abgesehen — die Vorstellungsinhaltc.

Die Aesthctik hat sich daher auch von jeher be-
müht, die Abhängigkeit der Gefühle und Wcrth-
urtheile von solchen Inhalten nachzuweisen. Alle

Bestimmungen des Erhabenen, Komischen, Schö-
nen (iin engeren Sinne), Tragischen u. s. f. laufen
darauf hinaus. Man kann cs bedauern, dass noch
so wenig Allgemeingiltiges erzielt worden ist,

aber eine prinzipielle Verachtung aller dieser
Bemühungen ist nur durch einen Mangel an gründ-
licherer Kcnntniss des Gegenstandes und seiner
Entwicklung, sowie an tieferer Uebcrlegung zu
erklären. Wenn der Vf. endlich behauptet, dass
es kein „allgemein verbindliches Gesetz“ für das
Schöne und Hässliche gebe, so hat er eine merk-
würdig naive Auffassung von Gesetzen und ver-
wechselt zugleich Gesetze und Normen.

Wir können es uns ersparen, auf die Rcform-
vorschlage des Vf.s näher einzugehen, nachdem
w'ir in aller Kürze die Haltlosigkeit seiner Kritik
an der „bisherigen“ Aesthetik gezeigt zu haben
glauben. Wir hoffen vielmehr, dass er aus dem
Wenigen, was wir hier sagen konnten, seinem
Vorwort entsprechend, die Anregung schöpfen
werde „aus anderen Gesichtspunkten die schwie-
rigen Probleme zu betrachten“.

Würzburg. O. Külpe.

Moderne Dichtung.

Hebbels Werke. IJgb. von Karl Zeiss. Kritisch
durchgesehene und erläuterte Ausgabe. 3 Bände.
Leipzig, Bibliograph. Institut [1399]. 390, 405, 379
S, 8* mit Bildniss u. einem Facsimile. Geb. M. 6.

Es war zu erwarten, dass mit dem Frei-
werden von Hebbels Werken die Periode billi-

ger und würdiger Ausgaben beginnen werde.
Die ursprüngliche Verlagsbuchhandlung ging mit
gutem Beispiel voran, aber H. Krumms Bemühen,
manche Mangel der Kuhschen Arbeit zu beheben,
hatte mit den mannichfaltigsten Schwierigkeiten
zufälliger Natur zu kämpfen. Kr bereicherte
das Bild von Hebbels Thätigkcit durch Aufnahme

mehrerer wichtiger Proben, ohne freilich ein

durchgehendes Prinzip zu verfolgen (vgl. DLZ.

1892, Sp. 916 f. und 1893, Sp. 270ff.); auch

der vor Jahresfrist erschienene, um Sterns Ein-

leitung vermehrte Neudruck begnügte sich mit

der Verbesserung einiger auffallend grober Druck-

fehler. Nun bietet Zeiss in drei Bänden eine

Auswahl nach den Grundsätzen der übrigen Aus-

gaben des Bibliographischen Institutes. Es ver-

sieht den Abdruck mit einer biographischen Ge-

sammteinleitung, in der alles Nöthige mit Ge-

schick chronologisch behandelt ist, und giebt zu

den einzelnen Werken besondere Einleitungen,

sowie kurze sachliche Erläuterungen. Ueherall er-

weist er sich als ein verlässlicher Führer, dessen

Bestreben darauf gerichtet war, möglichst ob-

jektiv die Thatsachen sprechen zu lassen und

dabei doch dem lesenden Publikum das Wesen
der Hebbelschen Dichtung nahezurücken. Die

Hauptsciten von Hebbels Lebensarbeit treten

klar hervor, die Erläuterungen beschränken sich

auf das Allerwichtigste, deuten aber ein paar

Mal Weiteres an. Und die Einleitungen kenn-

zeichnen kurz auch jene Werke, die von der

Auswahl ausgeschlossen wurden.

Freilich muss bei einer solchen Auslese der

subjektive Geschmack entscheiden; doch scheint

auch ein äusserer Maassstab angewendet worden

zu sein : die Bände durften wahrscheinlich eine

gewisse Stärke nicht überschreiten. Nur so ist

es wohl zu erklären, dass z. B. Hebbels biogra-

phisches Fragment „Meine Kindheit“, das Z.

(I, S. 278) selbst als das beste von Hebbel auf

dem Gebiete der Erzählung Geleistete nennt,

trotzdem nicht aufgenommen wurde. Die Ab-

sicht des Hgb.s ging cingestandencrmnassen da-

hin, für Hebbel Propaganda zu machen; deshalb

berücksichtigte er jene Werke, die den reinsten

ästhetischen Eindruck hervorrufen. Der Dramen-

band umfasst nur Judith, Maria Magdalene, Michel

Angelo, Agnes Bernauer, Gyges und sein Ring

und die Nibelungen; von den Gedichten, den Er-

zählungen und den ästhetischen Aufsätzen wer-

den Proben geboten. Z. ist sich selbst bewusst,

dass seine Auswahl von Hebbels Gedichten am

meisten kritischen Bedenken ausgesetzt sein

werde, hofft aber durch sie für Hebbel als Ly-

riker Stimmung zu machen. Er bringt die Ge-

dichte nicht in der eingebürgerten Reihenfolge,

sondern nach drei Eintheilungsgründen geordnet;

zuerst „Gedichte“, worunter er die Abtheilungen

„Lieder“, „Balladen und Verwandtes“ und „Ver-

mischte Gedichte*4
versteht; für sie wählt er im

Ganzen und Grossen die chronologische Gruppi*

rung, ohne sie jcdoc^i streng durchzuführen. Die

beiden Cyklcn „Ein frühes Liebeslebcn“ um!

„Dem Schmerz sein Recht“ bleiben unangetastet

und werden ins Jahr der Gcsammt-Ausgabe 1857

eingereiht, trotzdem sie älterer Zeit angeboren

und aus verschiedenen Epochen stammen. An
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zwei Stellen wurde die Einreihung der Gedichte

falsch getroffen, denn „Auf das Thier“ ist am

25. April (nicht September) 1860 gedichtet, und

„Aus dem Wiener Prater“ (6. Mai 1862) ge-

hört nach „Meiner Tochter Christine“ (Ostern

1862). „Das Mädchen“ hätte, da es in Rom 1845

entstand, seinen Platz nach „Die Schönheit der

Welt“, und „Schau* ich in die tiefste Ferne“

(wahrscheinlich 1859) nach »Der Kirschen-

strauss“ erhalten sollen. Die zweite Abtheilung

bilden bei Z. die „Sonette“
;
wieder werden sic

chronologisch geordnet bis auf „Ein zweites“,

das gegen die Chronologie nach „An den Künst-

ler“ steht. Die letzte Abtheilung „Epigramme

und Verwandtes“ verzichtet wegen der Un-

sicherheit auf das chronologische Prinzip und be-

hält Hebbels Eintheilung bei. Es wurde also

ein Kompromiss getroffen, das so recht zeigt,

wie undurchführbar das chronologische Prinzip

ist; da jedoch Z. ohnehin Hebbels künstlerische

Gruppirung zerstören musste, da er nur eine

Auswahl bot, mag man sich seinen Versuch ge-

fallen lassen.

Für den Text ist Z. auf die Originalausgaben

zurückgegangen, ohne jedoch die Aeusserlicb-

keiten des Druckes, z. B. bei der Judith, beizu-

behalten; Z. schreibt z. B. „Nebukadnczar“ (11,

27), während bei Hebbel die Form „Nebucad

Necar“ durchgeführt ist; „dir“ 26, 10 gegen

„Dir“, „Knicc“ 29, 21 gegen „Knie“, immer

„möchte“ gegen Hebbels konsequentes „mögte“

usw. Auch in der Einrichtung der szenischen

Angaben, sehr oft in der Interpunktion und in

der Orthographie weicht Z. vom Original ab;

er ist aber ganz anders sorgfältig als Krumm.

Bei den Gedichten wird, so weit als möglich, die

Ausgabe von 1857 zu Grunde gelegt, bei jenen

aus dem Nachlass die Handschrift; nach ihr ver-

bessert Z. in „Der Bramine“ den V. 6 „Die

den ew’gen Göttern“ statt des bei Kuh und

Krumm stehenden „Die in ihm den Göttern“, da-

gegen behält er V. 12 den Punkt gegen Hebbels

Rufzeichen, V. 44 „von der Stelle“ statt „aus

der Stelle“ und V. 88 das Rufzeichen gegen den

Punkt bei. Im Gedichte „Zuin Schiller-Jubiläum“

muss es nach der Hs, heissen V. 1
:

„Die Welt

ist immerdar der Wirt“, V.6 „Behängt mit Putz“,

V. 39 „Und dafür sollt* cs doch zugleich“. Ich

erwähne dies nur, um zu zeigen, dass für den

Text noch immer zu thun übrig bleibt. Meine

Bedenken gegen die Auswahl muss ich zurück-

halten, nur eines kann ich nicht unterdrücken,

weshalb das Gedicht „An des Kaisers von Oester-

reich Majestät“ wegblieb, wenn „An Seine Ma-

jestät, König Wilhelm I. von Preusscn“ aufge-

nommen wurde, das sich durchaus auf jenes be-

zieht. Auch die Einwendungen gegen manches

Detail in den Einleitungen lasse ich bei Seite,

weil ich ohnehin in nicht zu ferner Zeit meine

kritische Ausgabe hoffe vorlegen zu können, und

weil ich mich vielmehr der Uebereinstimmung

freue, die sich zwischen meiner und der Auf-

fassung des Hgb.s zeigt.

Mein Urtheil kann ich dabin zusamtnenfassen,

dass Z. wohlüberlegte, im Ganzen erfreuliche

Arbeit geliefert hat. Es ist nur zu wünschen,

seine Auswahl möge dem Dichter Hebbel neue

Freunde werben.

Lemberg. Richard Maria Werner.

Notizen und Mitteilungen.

Im Sommer- Semester 1899 wies die Univ. Berlin

die grösste, Rostock die geringste Zahl an Studierenden

unter den deutschen Universitäten auf. Von den preuss.

Univv. hatte Berlin 4997, Bonn 2140, Breslau 1621,

Hallo 1613. Göttingen 1307, Marburg 1222, Kiel 901,

Greifwald 834, Königsberg 794, Münster 594 Studierende;

von den bair. zahlte München 4257, Würzburg 1214,

Erlangen 1042. die badischen Freiburg i. B. 1670 u.

Heidelberg 1462, die sächs. Leipzig 3270, die wür-
teniberg. Tübingen 1525, die hess. Giessen 814, die

thüring. Jena 732, die mecklenburg. Rostock 475 u.

die des Reichslands Strassburg 1079 Studierende.

Der Univ. Bonn hat der vor kurzem in Honnef

verstorbene Rentner O. Hülterhoff, dessen verstorb.

Gattin d. Tochter d. fr. Bonner Prof. Bocking war, sein

ganzes Vermögen von etwa 1 Million Mark vermacht.

ln Koblenz ist in letzt. Zeit e. grössere Zahl

röm. Meilensteine gefunden worden. Sie sind f.

die Gcsch. d. röm. ifccrstrassc im Rhcinthale von Wich-

tigk.; theils sind sie mit Inschriften versehen, theils

ohne solche. Von den ersteren stammt der eine, der

Nerva erwähnt, aus d. J. 97 n. Chr., die andern theils

aus d. Zt. d. Claudius, theils aus der Trajans. Sie

stehen in d. Richtg. von Norden nach Süden und be-

stehen aus Kalkstein.

Der Privatdoz. f. Geographie a. d. Univ. Oxford

Dr. Mackinder hat in Begleitg. von mehreren Fach-

leuten u. schweizerischen Bergführern e. Expedition z.

Erforschg. d. Kcniogebirges in Ostafrika angetreten.

Gelehrte Gesellschaften und Vereine.

In d. Maisitzg. d. philos. -philol. Kl. d. Akad.d.

B’iss. in München sprach Hr. K. Krunibacher üb.

Umnrbeitgn. bei Romanos, in d. Junisitzg. machte Hr. A.

Furtwängler Mitthlgn üb. e. aufCypern gefund. Bronzc-

geräth, das nach seiner Ansicht von gleicher Art u. Zeit

ist, wie die 2 von Hiram für d. Salomon. Tempel gc-

arbeit. Gestühle auf Rädern, u. z. Erklärg. von I Kün.

7 t
27— 37 beitragen kann. Hr. Hirth hielt e. Vortrag

üb. Iliungun u. Wolga- Hunnen. — In d. kisior. Kl.

sprach im Mai Hr. H. Graucrt üb. Meister Johann von

Toledo, im Jum Hr. E. Oberhummcr über Aventins

Karte von Bayern.

In d. Junisitzg. d. Gescllsch

.

/. Erdkde zu Berlin

gab Hr. Gcrh. Schott aus Hamburg e. Ucbcrblick üb.

d. ozeanograph. u. metcrolog. Arbeiten an Bord d. Val-

divia, Hr. E. von Halle sprach üb. d. Weltschi ffahrt

u. d. Weltvcrkehrs-Einrichtgn.

In Verbindg. mit d. Generalvcrsammlg. d. Cesammt-

vereins d. dtschcn Gesch.- u. Alterth. - Vereine w.rd am

25. Septbr. in Strassburg e. allg. dischtr Archivlog ab-

gehalten werden. Angcmcldet sind bisher Vorträge v.

Archivdirektor Dr. v. Weech aus Karlsruhe ub. Archiv-

inventarc u. ihre Vcröffcntlichg., von Archivdirektor I ror.

Dr. Wiegand aus Strassburg ub. d. Vorbildg. d. Archi-

vare u. von Reichsarchivrath Dr. Wittmann aus Mün-

chen üb. Archivbenutzgsordngn

.
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Personalchronik.

Ernennungen, Auszeichnungen usw.

An Universitäten usw. ln d. theolog. Fokult. d.

dLsch. Univ. Frag sind Dr. Jos. Riebcr f. alttestamcntt.

Exegese u. oriental. Sprachen u. Dr. Karl Hilgen-
rein er f. Kirchenrecht, in d. theol. Kakult d. Univ.
Krakau Dr. Jos. Hrzezinski f. Kirchenrecht z. ao.

Proff. ernannt worden. — Der Prof. d. Theol. an d.

Univ. Leiden. Dr. J. H. Gunning, tritt in den Ruhe-
stand; sein Nachfolger wird der bisher. Prof, an der
Univ. Amsterdam, Dr. P. D. Chuntepie de la Saussayc.
— Der Unterstaatssekretär im Rcichsschatzamt. Wirkt.

Geh. Rath K. W. J. Aschenborn, ist von d. philos.

Fnkult. d. Univ. Berlin z. Ehrendoktor ernannt worden.
— Der llilfsbibliothckar a. d. Kgl. Biblioth. zu Berlin,

Dr. Adolf I.angguth, ist z. Bibliothekar omannt wor-
den. — An d. Univ. Krakau ist d. Privatdoz. Dr. Jo-
hann v. Rozwadowski z. ao. Prof. d. vergleichend.
Sprachwiss. ernannt worden. — Der Privatdoz. f. roman.
Llttgcsch. an d. Univ. Innsbruck, Dr. Arthur Fari-
nclli, ist z. ao. Prof, ernannt worden. — Die Acad.
des Inscriptions in Paris hat Prof. Th. Mommsen zum
korrespond. Mitgl. gewählt. — In d. philosoph. Fakult.
d. Univ. Zürich hat sich Dr. Johannes Häne f. Kultur-
gcsch. habilitirt. — An d. Univ. Leiden hat sich Dr. H.
L. Drucker, als Privatdoz. f. bürgert. Recht u. Han-
delsrecht habilitirt.

Todesfälle:

Der Honorarprofessor Stcphanos Kumanudis,
im Hl. J., in Athen; Hofralh Dr. G. Tocpkc, Hgb. d.

Matrikel d. Univ. Heidelberg v. 1386—1662, am 20.
Juni, 58 J. alt, in Heidelberg.

Neu erschienene Werke,
vom 1. bis 5. Juli in der Redaktion cingclicfert.

Barthel, K. , Dtsche Nationallitt d. Neuzeit. 10.
Aull, bearb. v. M. Vorberg. 4. Lief. Gütcrsl., Bertels-

mann. M. 1,50.

Calinon, A., HisL parlemcntairc des tinanccs de la

Monarchie de Juillct. T. IV. Paris, Calmann Lew.
Fr. 7,50.

Carstnnjen, Fr., Kinführg in d. „Kritik d. reinen
Erfahr«“ (russ.). St Petersb., Druck v. B. A. Tichanow.
Kub. 1.

Cohn, L., Einthcilg u. Chronologie d. Schriften Philos.
Lp*., Dieterich. M. 1,30.

Critic, The American. June. New York, Putnam
Sh. 1.

Drerup, E., Antike Demosthcncsausgaben. Lpz.,
Dieterich. M. 1,40.

Eisler, R., Wtb. d. philos. Begriffe u. Ausdrücke.
4. Lief. BrL, Mittler. M. 2.

Fcrriani. L., Schlaue u. glück!. Verbrecher. Dtsch.
v. A. Ruhcmann. Brl., Cronbach. M. 8.

Fcstschr. f. d. V’crsammlg d. Hansisch. Gcsch. -Ver.

u. d. Ver. f. niederdIsche Spruchforschg am 23. u. 24.
Mai 1899 in Hamburg. Hamb., Druck v. Lütckc & Wulff.
Gössgcn, C.. D. Bczichgn Kg Rudolfs v. Habsburg

zum Eisass. Strassb., Heitz. M. 1,50.

Grimm, H., Leben Michelangelos. H. 4. Stttg. u.
Brl., Spemann. M. 2.

Grimm, J. u. W., Dtsch. Wtb. X, 1. Lpz., Hirzel.
M. 2.

Guizot, G., Montaigne. Etudcs cl Fragments. Paris,
I lachettc. Fr. 3,50.

Hock, Theob., Schönes Blumcnfeld. Hgb. v. M.
Koch. Halle, Nicmcvcr. M. 1,80.

Licbcrmann. F.,'l). Gesetze d. Angelsachsen. I. Bd.:
Text u. Ucbcrsetzg. 2. Lief. Halle, Nicmcvcr. M. 8.

I.opc de \Y i; a ,
Los Guzmanes de Torai. Hgb. v.

A. Reslori. Halle, Niemeyer. M. 3,60.

Monarchie. D. österr.- ungar., in Wort u. Bild.
Lief. 327. Bukowina. 11. H. Wien, Holder. M. 0,

60.

Porter, R. P. , Industrial Cuba. New York, Put

nam. Geb. Sh. 5.

Prince, J. D., A critical Commcnlary on the Book
of Daniel. Lpz., Hinrichs. M. 8.

Ran ft I, J. , Ludw. Tiecks Genoveva. Als romant.

Dichtg betrachtet. Graz, Styria. M. 5.

Schneider, K., Rechtsrcgeln d. Vichhandcls nach

dlschcm Gesetze. Münch., Heck. Geb. M. 2,50.

Sottau, W., E. Lücke d. synopt. Forschg. Lpz.,

Dieterich. M. 1 ,20.

Stein, M. A., Dctailcd Report of an Archacological

Tour with the Buner Kield Force. Lahorc (Lpz., Harra&so-

witz). Rupie 1.60.

Wiegand, Fr., Erzbischof Odilbert v. Mailand üb.

d. Taufe. Lpz., Dieterich. M. 1,50.

Wiltichcn, P., D. polnische Politik Prcusscns 1788

—90. Gotting., Vandcnhuock & Ruprecht. M. 2,60.

Wüste nfeld, F. ,
Gcsch. d. Türken mit besond.

Berücksichtig« d. vermeintl. AnrcchLs derselben auf d.

Besitz von Gricchenld. Lpz., Dieterich. M. 1,50.

Zacher, K., Krit.-grammaL Parerga zu Aristophanes.

Lpz., Dieterich. M. 2,40.

Zeitschriftenschau.

Theologie und Religionswissenschaft.

Protestant. Stonatsk. III, 5. O. Pflcidcrcr. Reli-

gionslose Moral. — M. Fischer, D. verklärte Christus.

— J. R. Hanne, C. P. Ticlcs Einlcitg in d. Relig.-

Wisscnsch.

D. Katholik. Juni. E. Seydl, Alttestamcntl. Pa-

rallele zu Apg. 12, 17. — N. Paulus, Tctzcl u. Olde-

cop; Conr. Treger, e. Augustiner d. 16. Jh.s (SchL). —
A. Kranz, Beitr. z. Gesch. d. Messe im dtsch. M.-A.

(Schl.). — A. Bcllcshcim, Bourdalouc-Litt.

Theolog. Quartalsehr. 81, 3. F. X. Funk, D. Ein-

heit d. Hirten d. Hermas; Zur Frage nach d. Katechu-

mcnatsklassen. — Schanz, Form und Intention bei d.

Sakramenten. — A. Koch, Bischof Dr. F. X. v. Lin-

senmann f. — H. Koch, Vincentius v. Lerinum u.

Marius Mcrcator.

The Expositor. June. W. M. Ramsay, The Date

and Authorship of the Epistlc to the Hebrews. — J.

Watson, The Doctrinos of Grace. 4. Regeneration.—

Diggle, Holv Hatred. — A. Carr, The Usc ofPngan
Ethical Terms in the N. T. — T. K. Cheync, The

Pricsthood of David's Sons. — J. M. Gibson, Apoca-

lyptic Sketches. 6. The Sun-clad Woman and her

Enemies. — W. Canton, The Star of the Magi.

Revue de theologie et de philosophie. Mai. Mai-
monide. De la prophetie, trad. p. L. Cart. — E.

Jaccard, Paul Rcboulct (1655— 1710). II. — G.

Wildcboer, Cultc de Jahve et rcligion populairc cn

Israel dans leurs rapports reciproques. — C. Mal an,

La personnalite divinc de Jcsus-Chnst rcssentic par cc

qu'il y a de divin dans In vic actucllc de l'homme dechu;

L'elcment de vic divine qui subsistc dans l'homme dcchu.

Philosophie und Pädagogik.

Aunales de philosophie chrilienne. Juin. J. M.

Grosjean, Les fondcmcnls philosophiques du socia-

lisme: 1'cvoluUon du socialismc. — P. Festugicre,
Kant cl le probleme religieux. II. — Ch. Huit, Lc pla-

tonismc dans les temps modernes. 11. — A. de Mar-
gcric, StoYcismc et Christian isme. III. — Cl. Charau(

x,

Lc benu, Kart et la pensce. — L. Labcrthonnierc,
Les idees et les hommes: la vic de l’esprit et le catho-

licisme.

Mitlhlgen d. Gesellseh. f. dtsche Erziehgs- u. Sehni-

gesek. IX, 2. O. Mayer, l’cb. d. Schulwes. in d.

Reichsstadt Esslingen a. N. vor d. Reformat. d. Stadt

— Fr. Falk, I). Mainzer Hochschule 1477 u. ihr Lehr-

stuhl f. Bibclkde. — J. Freisen, Schulordngn in

Schlcsw.- Holst, seit Einführgd. Reformat. — Bach, l’äda*
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gogisches aus d. Statuten d. bnvcr. Bcnediktincr-Congrc-

gation v. J. 1684; Levin Claus Moltke (17. Jh.) üb. d.

Bcdtg d. Stud. d. Geographie u. Gesch. — D. Gesellsch.

f. dtsche Erz.- u. Schulgeseh. vor d. Reichstag.

Ztschr
. f. d. Gysitn.-Wts. Juni. G. Schulze,

Was wir für d. Unterr. in d. Muttersprache von d.

Franzosen zu lernen haben. — Litt. Berichte. — Jahres-

berichte: E. Naumann, Homer, mit Ausschluss d.

höher. Kritik (Forts.).

Revue internal, de l'enseignement. 38, 6. X., Le
scrvicc de sante militoire et l'enscign. superieur. —
Espinus, Le baccalaurcal cn Anglctcrrc. — Moniez,
Dccentralisation intellectuelle et budget de Penseign.

superieur.

Philologie und Literaturgeschichte.

Ztschr. d. dtsch. morgen!. Gesellsch . 53, 1. Frz
Practorius, Bemerkgn zu d. beiden gross. Inschriften

vom Dammbruch zu Marib; Notiz zur syr. Metrik. —
E. Uardy, E. buddhist. Bearbeitg d. Kr?Oa-Sage. —
M. Schreiner, Beitr. z. Gesch. d. theoiog. Bewcggn
im Islam. — F. Justi, Zur Inschrift v. Behistän I, 63.

— J. Oppert, Hie u. da. — Fr. Hommel, E. kata-

ban. Inschrift. — H. Grimme, Nochmals zur syr. Be-

tongs- u. Verslehre. — W. Bacher, E. alte Erwiihng

d. babylon. Keilinschriften. — H. Zimmern, Ucb.

Bäcker u. Mundschenk im Altscmitisch. — J. S. Speyer,
Buddhas Todesjahr nach d. Avadänasataka.

Neue Jahrbb. f. d. klass. Alterlh., Gesch. u. dtsche

Litt. u. f. Pädagog. III u. IV, 3. Th. Zielinski,

D. Orcstessage u. d. Rechtfertiggsidee (Schl.). — Fr.

H ult sch, Griech. u. röm. Gewichtsnormen. — H. v.

Petersdorff, D. Entwicklg d. dtsch. Kaisersage. —
K. Heinemann, D. Erdgeist u. kein Ende. — A.

Bömcr, Lernen u. Leben auf d. Humanistenschulen im

Spiegel d. lat. Schülcrdialoge. — A. Dittmar, Gram-
matici militantes. — Frz. Fauth, Zur pndagog. Psy-

chologie u. Physiologie. — K. Land mann, E. Herder-

buch als Schulausgabe.

Philologus . Supp!.-Bd. VII, 3. L. Cohn, Einthei-

lung u. Chronologie d. Schriften Philos. — K. Zacher,
Krit.-grammut. Parcrga zu Arästoph. — E. Drerup,
Antike Demosthenesausgaben. — Th. Opitz, D. cod.

Ashburnhamicnsis d. Sallustius. — E. Gocbcl, Krit. u.

exeget. Beitr. zu Cic. Tusculnnen.

D. neueren Sprachen. VII, 3. G. Reichel, D.

ncuspruchl. Lektüre an d. höh. Lehranstalten Prcussens

im Schulj. 1897/98 nebst e. Anhang üb. d. dtsch. Reform-

anstalten. 1. — Ph. Aronstein, Samuel Pepys u. s.

Zeit II. — Ph. Wagner, Studienreisen u. Rciscstipcn-

dien d. Lehrer neuer. Fremdsprachen in Württemb. —
0. F. Schmidt, Jahresber. d. Ncuphilolog. Vereins in

Köln. — F. D., Bayer. Neuphilologen-Verband.

Geschichte.

Hislor. Ztschr. N. F. 47, 1. K. Hampe, Kais.

Fricdr. II. — R. Koser, Friedr. Wilh. IV. am Vorabend
d. Märzrevolution.

Milihlgn d. Gesellsch. f. Salzburg. Landcskde. 39,

1. E. Fugger, Salzburgs Seen. V; Ucbcrs. d. Witterg

im J. 1898; Beitr. z. Flora d. Hzgth. Salzb. — Fr.

Pirckmaver, Tnnzlaubc u. Pranger in Zell am Sec;

E. Bärenjagd in Gastein. — S. Steinherz, Beitr. z.

älter. Gesch. d. Krzbisth. Salzb. I. D. Provinzialconcil
v. 1380. — H. VVidmann, Urkdn u. Regesten d. Benc-

diktincrinnen-Stiftcs Nonnberg in Salzb. (Forts.). — L.

Pctzolt, D. urkdl. nachgcwiescncn Bürgermeister bis

z- Aufhcbg d. geschworen. Rathes 1511.

Geographie, Länder- und Völkerkunde.

Globus. LXXV, 23. C. Meinhof, Einwirkg d.

Beschäftigg auf d. Sprache bei d. Bantustammen Afrikas.
— K. Th. Preuss, D. Zauberbildcrschriftcn d. Negrito
in Malaka. II. — D. Tahitier unt. französ. Herrschaft.
— C. Keller, Verwilderte Hausthierc in Sardinien.
— 24. Hutter, D. Völkerstämme a. d. Südgrenze
Adamauas (Nordkamerun). — J. Jaeger, D. Innthal

bei Kufstein u. die Eiszeit. — A. Andrac, Hausin-

schriften aus Ostfricsland. — B. Förster, D. Abschluss

d. Expedition Marchand. — LXXV1, 1. Fr. Ratzel,
Korsische Städte. — Rci necke, Zur Kennzeichng d.

Verhältn. auf d. Samoa- Inseln. — N. v. Seidtitz, D.

Karabugas-Meerbusen d. Kaspisch. Meeres. — R. Han-
sen, E. schott. u. nordfries. Verwandtschaftsräthsel.

Staats- und Rechtswissenschaft.

Arch. f. soziale Gesetzgb . u. Statist. XIV, I. 2.

W. Sombart, D. gewerbl. Arbeit u. ihre Organisat. —
G. Cohn, D. Entwicklg. d. Bcstrcbgn. f. intemat Ar-

beiterschutz. — E. V ander velde, E. Kap. z. Aufsaugg.

d. Landes durch d. Stadt. — E. Hofmann, D. gegen-

wärt. Stand d. Arbcit&loscnversichrg. in d. Schweiz. —
M. v. Schulz, Zur Revision d. dtsch. Gcwcrbcgcrichts-

gesetzes. — H. Molkcnbuhr, D. Novelle z. Gewerbc-

ordng. — H. v. Frankenberg, D. Versichergspllicht

d. Lehrer.

Allgemeines.

Beil. z. Münch. Allg. Zig. Nr. 131. D. Nothstand

d. verabschiedet. Offiziere. — J. Meier, Noch einmal

„d. böse Sieben"
4

. — 132/33. L. v. Schcf fler, Platens

letzte Wanderfahrt in Italien. — 132. A. Drobisch,
D. menschL Lebensdauer. — 133. A. Stolze) . Dtsche

Studenten in Bologna (1289—1562). — 134/35. E.

Gothein, D. Entwicklg d. dtsch. Rechtawissensch. im

17. u. 18. Jh. — 134. E. Hauviller, D. Strassburg.

Kapitelstreit. — 135. R. Pöhlmann, Zum letzten

Spectator-Brief. — 136. W. Beukemann, Zur wirth-

schaftl. Entwicklg im Kgr. Sachsen. — A. v. Men si,

Zur philosoph. Litt. — 137. Fr. Keller, Politik als

Wissensch. — E. Roth, D. Entwicklg d. Badewesens

u. d. Schwimmens. — 138/40. M. Landau, Wallen-

stein u. Carmagnola. — 138. Zur Gesch. d. Tonmalerei.

— E. neuentdecktes Fresko d. Andrea del Castagno. —
139. A. Belar, Ucb. moderne Erdbcbcnforschg. —
140. R. Eucken, E. Einführg in Aristoteles (von

Herrn. Siebeck). — L. K. Goctz, Aus d. letzten Jahr-

zehnt vor d. Vatikankonzil. — 141. F. W. Neger,

Auf Pfaden d. chilen.-argcntin. Grenzkommission in d.

Anden v. Valdivia. —- H. L. Rudloff, D. Lcutenoth.

journal des Savanls. Mai. M. Brual, Volney

orientallste et historien. — Bcrthelot, Les mcrvcillcs

de 1‘Egypte et les savants alexandrins. — G. Maspero,
Note sur un passade du Livre des Merveilles. — H.

Weil, Les dieux des Grccs. — E. Blanchard, Trois

ans de lüttes aux deserts d’Asie.

Revue des deux tnondes. 1. Juin. G. Hanotaux,
Richelieu Rebelle. Du Traitc d’Angouleme ä la bataille

des Ponts-de-Ce (1619-20). E. Olli vier, Napoleon 111

General en Chef. Les Preliminaires de Villafranca. —
Le Comtc Rcmncle, Un documcnt inedit sur lc Con-

sulat. II. — Ph. Berger, Les fouillcs de Carthagc.

—

Ch. Benoist, L’association dans Ia Democratic.

Berichtigungen.

In der Anzeige des Werkes: Henry Jones, A criti-

cal account of the phitosophy of Latze in Nr. 26, Sp.

1016 f., deren Korrektur dem Unterzeichneten Re-

ferenten nicht Vorgelegen hat, sind folgende

Druckfehler stehen geblieben, die ich zu korrigiren

bitte. Bei der Titelangabe lies statt philosophic — phi-

tosophy, statt thougt — thought, statt Glagow — Glas-

gow. Sp. 1016, Zeile 4 v. u. lies statt Rehmisch —
Rehnisch, Sp. 1017, Zeile 24 v. o. lies statt Mögliche

— mögliche. ^ , n
Königsberg i. Pr. Prof. Dr. L. Busse.

In der Besprechung von Druten, Geschiedcnis der

Ncderlandsche Bijbclvcrtaling in Nr. 26 lies auf Sp. 1013,

Z 44 v. u. und Sp. 1014, Z. 22 v. o. Le Longa

Boekzanl; Sp. 1013, Z. 27 u. 26 v. u. de Roomschc

Schriftbeschouwing; Sp. 1014, Z. 5 v. o. „Het Bijbcl-

verbod“,
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1*'.

I,

Anzeigen.

<ÄH’ rf>tfrrc$c pertttfla^an&Cung, ^rci&urfl im ürciegau.

S«bcn in crfditcncu unb burd) aüc iüudftanblungcn ;u bcjieljcn:

lütltfroljeB unb Uleltfrrit«
au«

Srnrrno philorupl|iftt|rn Sdjriftrll.

Sou 25. A. JSrfytnflrr. 12". (X u. 224 S.)

$e»pcn -^Hut tu.
yi«bfi einem ftnfjong: Scncca unb bas« ßbrificnltjum.

M. 3; grb. in i'cinw. M. 4.

®wt fcfwMbfn SScrfafirt ifl fdilier erbbimm

gnute-^Ibum: S^Äu'Ä.
M. :t. »icb. in Sfinnaitb u. 4.

l’lorilogio Dante «co collu traduziuiie todwea «II enntro.
öl 11 Xantf Älbum mit brtUfdKr Urtafrtunfl. C.ucr»i2*. (X 11. 308 £.)

R. Gaertners Verlag, H. Heyfelder,
Berlin SW.

Soeben erschienen:

Spinoza und Schopenhauer.
Eine kritisch -historische Untersuchung

mit Berücksichtigung des unedierten Schopenhauerschen

Nachlasses

dargcstcllt von

Dr. S. Kappaport.

156 Seiten gr. 8®. 3 Mark.

Carl Clausen’s Hofbuchhandlung
früher

Ist die öffentliche Aufforderung ««-

->»x«<- zum Streik strafbar?
Zur Auslegung des § 1 10 R.-Str.-G.-B.

Von

Dr. jur. Wilh. Rossmann.

MT 8°. 6 Bog. M. 1,50. -«•

München. J. Schweitzer Verlag (Arthur Sellicr).

Die Dichter ^ ^
der Befreiungskriege

und die Lieder des deutsch-französischen Krieges

J. Knipfer.

2. erweiterte Aufl.

Elegant in Lcinwd geb. M. 2,50.

Altenburg. Oskar Bonde’s Verlag.

Konservatorstelle.
Die Stelle eines Konservators für die hiesigen städtischen Sammlungen soll auf

1. Januar 1900 besetzt werden.

, , P‘
e •‘'"Stellung erfolgt nach Massgabe der städtischen Dienst- und Gehaltsordnung

(Gehaltsklasse I. Anfangsgehalt 4000 M., Höchstgehalt 6000 M.) und mit Aussicht auf Ruhe-
gchuli und I linterbliebenenvcrsorgung. •

—

Bewerber mit iiliii<leiiiiM<-l„>r Bildung, namentlich auf kunst- und UuiinI-
wer l'gcscll lebt Mi llem Gebiet und Erfahrung im gct.ll lll in t eil Sammlungswesen

wollen ihre Gesuche mit Zeugnissen versehen innerhalb vier Wochen dahier einreichen.

Freiburg im Breisgau, den 15. Juni 1899.

Der Stadtrath.

Dr. Wintcrer. Mörder.

H. Loescher’s Hofbuchh.
in Turin.

Soeben erschienen:

«S. Villa,

La Psicologia contemporanea.
Gr. 8«. Er. 14.

Verantwortlicher Redakteur t Dr. Richard Rühme, Berlin
Berlin W. V. Linkstrasse 33(34. — Druck

'ering: Wilhelm Hertz (Bcssersche Buchhandlung),

n E. Buchbinder in Kcu-Ruppin.
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im Umfange von 2—3 Bogen. vierteljährlich 7 Mark.

Preis vier einzelnen Nummer 75 Pt — Inserate die '2 gespaltene Peutzeile JO Pt; bei Wiederholungen und grösseren Anzeigen Rabatt.

Bestellungen nehmen entgegen: die Verlagsbuchhandlung, Berlin W., Linkstrasse JJJJ« . sowie alle Buchhandlungen und KaiscrL

Postluntcr. Die Deutsche Litteraturzeltung ist in der deutschen Postzeitungs - Preisliste Itlr IÄ99 unter Nr. 1SS7 eingetragen.

INHALT:
Theologie und ReliglonewiMenecluft.

Sccscmann, Israel und Juda bei

Arnos und Hosen. (Ord. Univ.* 1

Prof. Dr. theol. Wilhelm Brandt
,

Amsterdam.)

Kunze. Glaubensregol, Heilige Schrift

und TauTbekenntniss. (Ord. Univ.-
Prof. Consistorialrath Dr. theol . O.

Zöckler, Greifswald.)

Philosophie

Eisler, Einführung in die Philosophie.
,

(Privatdos. Dr. Otto Stock, Eldena !

b. Greifswald.)

Rubinstein, Eine Trias von Willens- .

metaphysikern. (Aord. Univ.-Prof.

Dr. Karl Joel, Basel.)

UetorrletitewMe».

Endres, Korrespondenz der Maurmcr
mit den Emmeramcm. (Ord. Univ.-

Prof. Dr. F. X. Funk, Tübingen.)
j

Philologie und Utteraturgeschlchle.

Simonyi und ßalassa, Deutsches

und ungarisches Wörterbuch. (Prof.

Dr. Heinrich Winkler, Breslau.)

Hcronis Alexandrini Opera. Voll.

Hcrons von Alexandria Druck-

werke und Automatcnthoatcr. Hgb.
von Wilhelm Schmidt;

W. Schmidt, Heron von Alexandria.

(Ord. Univ.-Prof. Dr. /. L. Hei-

berg, Kopenhagen.)

Schweizer, Ludolf Wienbarg. (Pri-

vatdoz. Dr. Richard AI. Meyer, Ber-

lin.)

Vilmar, UebcrGoethes Tnsso. (Gymn.-
Oberlchrcr Dr. Eduard Scheideman-

tel, Weimar.)

Morf, Geschichte der neueren fran-

zösischen I.iitcratur. 1. (Ord. Univ.-

Prof. Dr. Eugene Ritter, Genf.)

Qoiehichte.

Cartellieri, Abt Sugcr von Saint-

Denis. (Dr. Walter Leuel , Strass-

burg i. E.)

von Pflugk-Harttung.DieAnfänge
des Johanniter -Ordens in Deutsch-

land. (Gymn. • Prof. Dr. Julius

Heidemann , Berlin.)

Beiberg, Erinnerungen aus meinem
Leben. (Ord. IJniv.-Prof. Dr. Georg
Kaufmann, Breslau.)

Qoogriphle, Lttnder- und Völkerkunde.

Deloche, Pagi et Vicairics du Li-

mousin au IX c
, X e et XI 6 siccles.

(Dr. Paul Darmstädter. Strassburg

i. E.)

Rechte- und SUatswiiienochiften.

von Gernet, Die Grundzüge der

russischen Landschaftsverfassung.

(Oberlehrer O. Stavenhagen, Berlin.)

Kunttwlaoenachtfl.

Lübke - Semrau , Die Kunst des

Altcrthums. (Ord. Univ.-Prof. Dr.

Carl Robert, Halle.)

Ifotlzen und itthiitiMgen.

Gelehrte Gesellschaften und Pcrsonal-

veränderungen
,

Inhalt ncucrschic-

nener Zeitschriften, neu erschie-

nene und demnächst erscheinende

Schriften.

Theologie und Religionswissenschaft.

Otto Seesemann, Israel und Juda bei Amos
und Hosea nebst einem Exkurs über Hos. 1—3.

Leipzig, Dieterich (Theodor Weicher), 1898. IV u.

44 S. 8* M. 1,20.

Israel bezeichnet bei Amos wie bei Hosea
nur das Nordreich; nur gegen dieses wenden sieb

beide Propheten in den uns erhaltenen Reden.
Wie sie über das Verhältniss von Juda zu Israel

urtheilcn, lässt sieh wegen der zweifelhaften Hebt*

heit fast aller Judastellen aus ihren Schriften nicht

erkennen. Zu diesem nicht neuen Ergcbniss
(nebst der m. E. selbstverständlichen Folge-
rung, dass man die Reden beider nicht auf Israel,

das Volk Jahwes im Allgemeinen, beziehen dürfe)

1
geengt der Vf. durch eine ruhige Erwägung der

von Wellhausen, Nowack, Volz u. A. an den ent-

scheidenden Stellen geübten Kritik: eine Studie,

die sich wohl besser für eine Zeitschrift als zur

Sonderausgabe geeignet hätte. Notiren wir,

dass Scesemann die Echtheit von Hos. 1, 5 an-

zweifelt.

Wichtiger ist der Exkurs auf den letzten

zwölf Seiten des Heftes. Unter allerlei treffen-

den Bemerkungen wird hier die Ansicht aufge-

stellt, dass Hosea Kap. 1,3— 9 eine erste Periode

seiner Wirksamkeit schildere, während welcher

er (wie Amos) seinem Volk bloss Unheil und

Verderben angesagt und (wie Jesaja) seinen Kin-

dern die ominösen Namen gegeben habe. Später

' habe die Entdeckung der Untreue seiner Gattin

ihn der neuen Einsicht zugetührt, von welcher
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zunächst Kap. 2 und die jener Schilderung vor-

ausgeschickte Erklärung (1 vs. 2) zeugen. Jetzt

zuerst fasse der Prophet das Verhältniss Jahwes

zu Israel als eine Ehe gleich der seinigen auf:

an seiner Liebe zu der Gomer erkennt Hosea,

dass Jahwes Liebe nicht durch Israels Untreue

aufgehoben wird; daher verkündet er hinfort,

dass Israel durch Züchtigung gebessert werden

soll. Es verliert wohl Hab und Gut, zeitweilig

auch den Besitz des Landes (wird in die Wüste
geführt), nicht aber seine nationale Selbständig-

keit: Jahwe bleibt, wie durch das Band einer

Ehe, mit seinem Volke verbunden. Einen wei-

teren Schritt bezeichne Kap. 3, wo nicht wieder

von der Gomer, überhaupt nicht von einer Ehe,

sondern von einem andern Weib die Rede sei,

welches der Prophet neuerdings liebgewonnen.

Dieses, das bislang zu viel Freiheit besessen und

die Freiheit missbraucht hat, soll keine Gelegen-

heit zum Umgang mit einem Manne haben, bis

cs gebessert, der Liebe des Propheten würdig
geworden sein wird; das heisst: Jahwfcs Liebe
ist durch nichts an Israel gebunden, sie ist eine

freie Liebe, und Israel wird seine nationale

Selbständigkeit, König und Obrigkeit, cinbüssen,

bis die Noth es beten lehren wird.

Dies Alles hat manches für sich. Der Vf.

selbst weist auf den Unterschied zwischen der

ruhigen Berichterstattung in 1, 3— 9 und der er-

regten Rede in 2, 4 ff., auf das zwischen 3, 1

(mit itP : arw) und 1, 2 (mit rA»np : waltende
Verhältniss; seine Ansicht enthebt uns der Noth-

wendigkeit, zu 3, 2 „anzunehmen 4
*, dass die

Gomer in fremde Gewalt gekommen war, wäh-
rend auch sonst Kap. 3 der neuen Erklärung
gute Stützpunkte darbictct. Ihr besonderer Reiz
ist, dass durch sic die Predigt des Hosea mehr
denn je erscheint als aus Erlebnissen und Empfin-
dungen geboren, als eine, die sich aus den
grossen Erfahrungen eines Menschenlebens ent-

wickelt hat.

Amsterdam. W. Brandt.

Johannes Kunze, Glaubensregcl, Heilige Schrift

und Taufbekcnntniss. Untersuchungen über die

dogmatische Autorität, ihr Werden und ihre Geschichte,
vornehmlich in der alten Kirche. Leipzig, Dörffling
& Franke, 1H99. XII u. 560 S. K°. M. 15.

Seit etwa vier Jahrzehnten ist auf zwrei früher
stark vernachlässigten Gebieten der älteren Dog-
mengeschichte mit so tüchtigem Fleiss und nam-
haftem Erfolg gearbeitet worden, dass ihre Er-
hebung zur Würde von relativ selbständigen
Ncbendisziplinen des dogmenhistorischen For-
schungsbereichs fast zur Nothwendigkcit gewor-
den ist. Im Anschluss an die litterarische Hinter-
lassenschaft K. A. Credners ist eine Kanon-
geschichte Neuen Testaments, und im Gefolge
der bahnbrechenden Untersuchungen C. P. Cas-
paris ist eine altkirchliche Symbolgeschichte er-

wachsen, von welchen die eine wie die andere

ein Recht darauf besitzen, als selbständig bedeut-

same Zweige der historischen Theologie betrach-

tet zu werden. Nachdem auf beiden Gebieten

bisher vorwiegend die gelehrte Detailforschung

— mit Arbeiten, welche entweder nur der Kanun-

gescbichte galten (Overbeck, Th. Zahn usw.)

oder nur die Symbolforschung betrafen (Kauen-

busch, Swainson, Burn usw.) — thätig gewesen,

hat Prof. Kunze cs unternommen, eine den Ertrag

der seitherigen Bearbeitung beider Gebiete zu-

sammenfassende und kritisch revidirende Mono-

graphie zu liefern. Wie der obige Titel zu er-

kennen giebt, geht sein Absehen nicht bloss

auf Rekapitulation und Weiterbildung des sym-

bolgeschichtlichen Forschens, woran auch er

selbst während der letzten Jahre mit beachtens-

werten Beiträgen beteiligt gewesen („Marcus

Eremita“ 1895; „Ein neues Symbol aus Egyp-

ten“ usw. in der NKZ. 1897; „Das nicän.-konst.

Symbol“ 1898), sondern auch die auf den Kanon

der h. Schrift, insbesondere Neuen Testaments,

bezügliche Lehrweise der älteren Kirche findet

bei ihm eingehende Berücksichtigung. Und in

seiner Darlegung dieser die Schrift in ihrem Ver-

hältniss zur sonstigen kirchlichen Tradition be-

treffenden Lehrbildungen überschreitet er die

Grenze des Altkirchlichen mehrfach, indem er

auch die in der Reformationsepoche erfolgte Neu-

gestaltung der betreffenden Verhältnisse, beides

auf katholischer wie auf evangelischer Seite, ziem-

lich eingehend berücksichtigt.

In den beiden ersten Untersuchungen ein-

gehenderer Art, die der Vf. auf das kurze (über

Begriff und Namen der Glaubensregel im Allge-

meinen handelnde) Proömium S. 5 — 16 folgen

lässt, findet noch ein entschiedenes Vorwiegen

der symbolgeschichtlichen über die kanongeschicbt-

lichcn Materien statt. Es wird hier zunächst

über das Taufbekenntniss in der vomicänischen

Kirche gehandelt, d. h. über das trinitarisch ge-

staltete kurze Symbolum, das, ohne Sonder-

bekenntniss der Kirche Roms zu sein, doch in

einer dem altrömischen Symbol ähnlichen, bald

so bald so variirenden Textgestalt überall in der

Kirche bei Taufakten zur Verwendung kam und

durch sein Verbreitetsein auch im ganzen Orient

(nach Andeutungen nicht bloss der Alexandriner

Clemens, Origcnes, Dionysius, Athanasius, Cy*

rillus, sondern auch syrischer und klcinasiatischer

Zeugen wie die Didaskalia, Firmilian von Cäsa-

ren, dit Presbyter von Smyrna usw.) sich als

eine „ökumenische Grösse“ bethätigte (Kap. IV,

S. 17— 71). Hierauf wird
,

unter der Über-

schrift „Glaubensregel und Taufbekenntniss*,

nachgewiesen, inwieweit diesem gesammtkirch-

lichen Taufsymbol auch der Name regula fidti

zukam. Gegenüber Th. Zahns unbedingter und

allgemeiner Identifikation beider Begriffe wird

gezeigt, dass zunächst schon bei abendländischen
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Vätern wie Ircnäus und Tertullian mit „Glau-

bcnsregel“ ein etwas weiterer Begriff als Tauf-

symbol, und zwar ein mit antithetischer Rück-

sicht auf die Häretiker erweiterter Begriff des-

selben bezeichnet wird. Etwas Aehnüches wird

betreffs der Alexandriner Clemens und Origenes

dargethan, deren eigenartige weite Fassung der

Glaubens- oder Wahrheitsregel (des xawuv oder

Tcrjf07 jjLa vffi aXirj&tta*) darauf zurückgeführt wird,

dass ihnen nicht schlechthin bloss das dreiglie-

drige Taufsymbol, sondern dieses in Verbindung

mit der vorhergehenden Abrcnuntiation, der feier-

lichen Verpflichtung der Täuflinge zu christlichem

Wandel, als „ Wahrheitsregel“ galt. Nicht das

Taufsymbol an sich also, sondern „das anti-

häretisch formulirte Taufbekcnntniss“, das Tauf-

bekenntniss verbunden mit der Absage gegen-

über heidnischem und häretischem Sinn und

Wandel, wird als sich deckend mit der kirch-

lichen Wahrheitsregel erwiesen (K. IV, S. 72

-91).
Der nun folgende Abschnitt ist überwiegend

kanongcschicbtlichen Inhalts. Er zeigt, unter der

Ueberschrift „Glaubensregel und h. Schrift“, dass

nach der Lehrweise der grossen Väter des 2.

und 3. Jh.s im Begriffe der Regula fidei die

Schrift, insbesondere die des N. T.s, wesentlich

mit enthalten war. Besonders eingehend wird

das aus Irenäus (S. 100 — 127) nachgewiesen,

nicht minder aus Hippolytus, der den Namen
„Wahrheitsregel“ fast ohne Weiteres im Sinn

von „h. Schrift“ gebrauche; aus Clemens und

Origcnes, Tertullian, Novatian, Dionysius von

Rom usw., welche alle, wenn sie gegenüber der

Häresie die kirchliche Glaubensrcgel geltend

machen, die Bibel A. u. N. T.s mehr oder weni-

ger bestimmt und deutlich mit unter derselben

begreifen (K. V, S. 92— 184). — ln einer zu-

sammenfassenden Erörterung über die Glaubens-

regel in der altkatholischen Kirche wird dann

diese mittels kanongeschichtlichcr Untersuchung

gewonnene Definition von Reg. Julei (= „die

gegen die Häretiker zur Einheit zusammengefasste

b. Schrift A. u. N. T.s, sofern sie den im alten

Taufbekenntnissc ausgesprochenen Glauben zum
Inhalt hat, dieses Bekenntniss selbst einge-

schlussen“, S. 185) gegenüber den abweichen-

den Annahmen einiger Mitforscher, insbesondere

Kattenbuschs und Harnacks, gerechtfertigt. Gegen-

über jenem wird gezeigt, dass verschiedene Väter

(z. B. Alexander von Alexandria, Hippolyt, Dionys

von Rom), welche die h. Schrift als „Kanon“
bezeichnen, damit indirekt und implicitc doch

auch aufs Taufbekenntniss hindeuten (S. 187 f.);

und gegenüber dem letzteren wird dargethan:

es verhalte sich keineswegs so, dass die anti-

gnostischen Väter Irenäus, Tertullian usw. den

Gnosticismus „mit einem Schlage“ durch die Auf-

stellung ihrer symbolischen Wahrheitsregel besei-

tigt und gewaltsamerweise niedergeschlagen

hätten (S. 1 9 1 ff.). Vielmehr war die antignosti-

sche Argumentation vom Symbolstandpunktc aus

stets auch eine solche mittels Schriftbew'eis-

führung. Die Glaubensrcgel war „keine ausser-

biblische Grösse“; cs konnten an ihr auch ein-

zelne biblische Schriften gemessen werden. Und

ausserdem schloss der kirchliche Katechumenen-

Unterricht (wie aus der Pcregr. Silviae und aus

Cyrills Katechesen deutlich erhellt) auch biblische

Elemente in sich (K. VI, S. 185— 217).

Aehnlich wie in den eben betrachteten Ab-

schnitten wird auch in den beiden folgenden das

symbolgeschichtliche mit dem kanongcschichtlichcn

Moment der Darstellung verknüpft. Es wird die

in mancher Hinsicht gegensätzliche, andrerseits

aber doch auch gleichartige Entwickelung ge-

schildert, welche der Glaubcnsregel im Orient

und im Occidcnt zutheil wird. Dort wird an-

fänglich, bei den Koryphäen der morgenländischen

Theologie des 4. Jh.s (insbesondere den Anti-

ochenen), als „Glaubcnsregel“ nur die h. Schrift

behandelt; neben dieser kommt dem Taufbe-

kenntniss keine selbständige dogmatische Auto-

rität zu; auch wrird dieses Bekenntniss „nicht

als streng-apostolische feste Formel betrachtet“.

Erst seit den Synodalentschcidungen von Nicäa,

Konstantinopel und Chalccdon und mehr noch in

der Folgezeit, unter kaiserlicher Einwirkung, be-

ginnt das Symbol, als bestimmt ftxirter Ausdruck

der Glaubensregel, der h. Schrift selbständig zur

Seite zu treten. Hier, in der abendländischen

Kirche, erhebt sich die symbolmässig formulirte

Glaubensregel schon früher zu gleich hohem An-

sehen wie der biblische Kanon. Und zwar sind

es zwei Symbolformeln, welchen diese Auszeich-

nung zutheil wird: zuerst das altrömische Tauf-

bekenntniss, dessen Wortlaut durch die (wahr-

scheinlich in Rom selbst entstandene) Legende

von seinem strikt apostolischen Ursprung früh-

zeitig sicher gestellt und mit hohem Ansehen

bekleidet wird, sodann das sog. Atbanasianum,

das zwar in Südgallien entstand (und zwar, wde

der Vf. mit Loofs gegenüber Sw'ainson und

Harnack annimmt, als einheitliche Riidung, nicht

als aus zwei Quellen erwachsene Formel), aber

in Rom seine höhere Autorität erlangte und seit

dem 9. Jhr. neben dem Apostolicuin und dem

mit ßlioque ergänzten Konstantinopolitanum zum

hauptsächlich einflussreichen Ausdruck jener kirch-

lichen Tradition wurde, welche schon Vincentius

Lirinensis als maassgebend für die Schriftausle-

gung und -anwendung in der Kirche kennen ge-

lehrt hatte, und welche in der Folge immer ent-

schiedener der h. Schrift übergeordnet wurde

(K. VII, S. 218— 312). — Von den Lehrfest-

setzungen in Sess. IV des Tridentinums, bei

welchen dieser Ucberblick über die Parallel-

Entwickelung des griechischen und des lateini-

schen Begriffs der Glaubensregel schliesslich an-

langt, lenkt der Vf. seine Betrachtungen noch
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einmal xurück auf die frühesten Anfänge dieses
|

Begriffs, um die Frage zu beantworten: Hat die

alte Kirche, als sie im Kampfe mit Gnostizismus

und Marcionitismus den Begriff ihrer Glaubens-

regel herausbildete, auch den Inhalt dieses Be-

griffs, nämlich die h. Schrift und das Taufbekennt-
j

niss, gebildet, so dass diese beiden, der neutesta-

mentliche Schriftenkanon und das Symbolum,

erst Schöpfungen der antignostischen (insbeson-

dere der römischen) Kirche wären? Der Vf.

verneint diese Frage aufs Entschiedenste. Er
tritt damit den Annahmen eines Thcils der neue-

ren Symbol- und Kanonforschcr, namentlich Har-

nacks und bzw. auch Kattenbuschs, entgegen.

Sowohl das Taufsymbol wie den Ntl. Kanon lehrt

er als schon vorgnostische Bildungen kennen. Er
zeigt, besonders auf Grund von Irenäus und

Tcrtullian, dass die Gnostiker kein anderes als

das altkirchliche Taufbckcnntniss mitbekannten,

mochten sic cs immerhin abweichend von der
Kirche auslegen. Und er weist desgleichen die

Identität des von den Gnostikern gehandhabten
Bibelkanons mit dem der Kirche nach, indem er

gerade aus den von ihnen vorgenommenen eigen-

mächtigen Auslegungen und apokryphen Bereiche-
rungen sein Präexistiren erschlicsst. Auch be-
treffs Marcions liefert er dementsprechende Nach-
weise. Die kritisch sezirenden Angriffe dessel-

ben aufs Taufsymbol (wo er Christi Geburt und
Christi Wiederkunft zum Gericht aus dem 2. Ar-
tikel entfernte) und auf den Bibelkanon (wo er
nur eins der Evangelien und nur zehn Paulus-

briefe in Geltung liess) hebt er als beweisend
fürs vorherige Vorhandensein des vollständigen

Symbols und des vollständigen Kanons der Kir-

che hervor. Mit guter Wirkung weist er (S.
41 5 ff. 436 ff.) auf Justin und auf die apostoli-
schen Väter (besonders Polykarp) als Zeugen
für das schon vorgnostische Vorhandensein einer
Vielzahl ncutestamentlicher Urkunden hin und thut

desgleichen am Inhalt des Muratorischen Kanon-
fragments die Unmöglichkeit der Annahme dar,
dass Bücher, wie z. B. die Apostelgeschichte
oder die paulin. Pastoralbriefe, erst ganz kurz
vor dieser auf festere Umgrenzung des Ntl. Ka-
nons abzielenden Urkunde entstanden seien, m.
a. Wr

. dass die katholische Kirche diese Bücher
erst „als Kampfesmittel 44 gegen Marcion oder
sonstige Widersacher fabrizirt habe (K. VIII, S.
313— 442).

Nachdem diese den Ursprung und die früheste
Gestalt der Glaubensregel betreffende Unter-
suchung noch eine nicht unwichtige Ergänzung
nach der sitten- und disxiplingcschichtlichcn Seite
hin erhalten hat, bestehend in dem Nachweis,
dass, eng verbunden mit der reg. fidei bereits
in yorgnostischer Zeit auch eine regnla <lisciplinae
auftritt (wofür ausser der Didachc auch Justin,
Iren., 1 ertullian usw., besonders in ihren Angaben
über die ftKotayi) und ouvTorpfj bei der christlichen

Taufe, angeführt worden: K. IX, S. 443—464),
bringt Kapitel X den Beschluss des Ganzen in

Gestalt einer „Gesammtübersicht über die Ent-

wicklung der reg. fidei und ihre Ausgänge in

der Reformation“ (S. 465— 548). Auch hier

gesellt sich zur symbolgeschichtlichen die kanon-

geschichtliche Untersuchung in weiter Ausdehnung

hinzu, ja das letztere Element behauptet hier im

Wesentlichen die Vorherrschaft. Es bandelt sich

besonders um die Beantwortung der Frage, oh

— im Gegensätze zur römisch- und griechisch-

katholischen Befestigung eines einseitigen (die

Tradition der Schrift, und beiden die Autorität

der Kirche überordnenden) Traditionalismus —
evangelischerseits eine völlige Beseitigung der

die Tradition repräsentärenden altkirchlichen

Glaubensregel, also eine Abschaffung sowohl des

traditionellen Taufsymbols wie eine gründliche

kritische Revision des Bibclkanons hätte erfolgen

sollen? Der modern -protestantischen Bejahung

dieser Frage, wie sie namentlich Harnack in

Bd. III seiner Dogmengeschichtc zum Ausdruck

gebracht hat, widerspricht Kunze nachdrücklich.

Als wissenschaftlich wohlgcsichcrten Ertrag seiner

vorhergegangenen Untersuchungen macht er

geltend, dass „weder das Apostolikum noch das

N. T. etwa Schöpfungen der altkatholischen

Kirche sind“, sondern dass in beiden positive

Bildungen schon der ältesten christlichen Urzeit

vorliegen, deren Beseitigung einer Vernichtung

des Christenthums selbst glcicbkommen würde

(S. 47 7 ff.). Und betreffs der Reformatoren zeigt

er, dass diese, namentlich Luther, bei aller Frei*

müthigkeit und Kühnheit mancher ihrer kritischen

Urtheile doch niemals an ein Verlassen dieser

positiven, im Apostolikum und in der Bibel ge-

gebenen Grundlage des christlichen Kirchen-

glaubens gedacht, sondern stets entschieden an

derselben festgehalten haben (S. 496ff., 5l4ff.,

5 26 ff.).

Wie aus dieser Inhaltsübersicht erhellt, sind

es weite und nicht überall glattgeebncte Wege,

die der Vf. mit seinen Untersuchungen durch-

misst. Es ist nicht ganz leicht, ihm bei denselben

zu folgen; eine straffere Schürzung der die ein-

zelnen Abschnitte zusaintnenknüpfenden Knoten

wäre hie und da zu wünschen gewesen. Auch

hätte für die Durchführung einer geradlinigen,

von der ältesten Zeit zur neueren stetig fort-

schreitenden Darstellung wohl etwas mehr ge-

schehen können. So, wie sie vorliegt, ist die

Gesammtdarstcllung nicht frei von lästigen, für

den Leser ermüdenden Regressionen (s. nament-

lich den Uebergang von Kap, VII zu Kap. VIII,

S. 312f.). Auf mehrere der ins Verhör ge-

nommenen patristischen Zeugen wird, ohne dass

dies unbedingt nöthig wäre, mehr als nur ein-

mal Bezug genommen; auch figuriren manche

dieser Zeugen an auffallend verschiedenen Punkten

der Darstellung, z. B. Nicetas von Kemesiana
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zuerst S. 234 unter den orientalischen Vätern,

dann S. 267 nochmals unter den Abendländern usw.

Das ziemlich weithin ans Ende verlegte nähere

Eingehen auf Justins Aussagen über Symbolum
und Kanon (S. 415— 427) kann, als durch tak-

tische Gründe inotivirt, wohl entschuldigt werden
(vgl. oben); aber dass auch den Apostolischen

Vätern erst diese ganz späte Stelle zugewiesen

wird, will uns nicht cinlcuchten; wir hätten dieser

Kirchenvätergruppe eine nicht allzu kurze Unter-

suchung schon in einem frftheren Zusammenhänge
gern gewünscht. Auch wäre da, wo von den

Apologeten die Rede war (S. 41 5 f.), auch über

einen (zwar nicht Symbol- oder kanongeschicht-

lich, aber doch sonst) so wichtigen Autor wie

Aristides wohl etwas zu sagen gewesen. Und
auf der andern Seite hätte, was auf S. 1 3 5 f. über

Alexander Lykopolitanus bemerkt ist (vgl. auch

S. 147), wohl einiger Kestriction bedurft, wegen
der einstweilen noch mangelnden sicheren Beweise
für den christlichen Charakter des betr. (nnti-

manicbäischen) Traktats dieses Autors. — Ein

etwas zu starker Ausdruck findet sich auf S. 473
(unten): „Es wäre blosse Silbenstecherei,
wenn wir Evangelische nicht sagen wollten, dass

wir im Apostolikum unsern Glauben „in Einheit

mit der ganzen Christenheit auf Erden“ bekennen
wollten“. Der bekannte, vom Vf. selbst kurz

vorher zur Sprache gebrachte Widerspruch der

Orientalen gegen die Zuzählung unsres Aposto-

likums zu den „ökumenischen“ Symbolen, sowie

der jedenfalls sehr verschiedene Sinn, in welchem

Jene das Wort „apostolisch“ für ihr Nic.-Con-

stantinopolitanum und andere, dem Inhalt unsres

Apostolikums sachlich nahestehende alte Glaubens-

formeln gebrauchen, macht cs doch wohl begreif-

lich, dass — wenigstens in Theologenkreisen —
Bedenken gegen die Auffassung des heutigen

Taufbekenntnisses der Abendländer als eines ge-

meinsamen Besitzthums derselben und der Griechen
gehegt werden. Bedenken dieser Art verdienen

nicht die in einem Ausdruck wie der obige ent-

haltene scharfe Censur.

Diese Ausstellungen erscheinen gerinfügig,

wenn wir ihnen den beträchtlichen Werth der

Untersuchungen des Vfs. im Ganzen entgegen-
halten. Wir halten namentlich seine Beweis-
führung lür das Herrühren sowohl des Symbo-
lums in seinen Grundzügen wie der I lauptbestand-

theile des neutestamentlichen Kanons schon aus

vorgnostischer Zeit für gelungen, schliessen uns

ebendeshalb seiner zustimmenden Beurtkeilung des

Verhaltens der Reformatoren zu diesen unver-

äusserlichen Grundlagen der kirchlichen Ucber-
licferung an, und stimmen desgleichen der Art,

wie er die altkirchliche Glaubens- oder Wahr-
heitsregel als Einheitsbegriff fürs Taufsymbol und
lur die h. Schrift definirt und erläutert, in allem

Wesentlichen zu. Für eine auf sämmtliche Be-
weisinstanzen speziell eingehende Nachprüfung

dieses seines Grundgedankens würde selbstver-

ständlich ein weit umfänglicherer Raum, als er hier

gewährt werden kann, erforderlich sein. Die

betreffende Diskussion würde, da nicht wenige
der in Betracht zu ziehenden alten Zeugnisse

controvers und mehrdeutig sind, sich unvermeid-

lich zur Länge eines Buches ausspinnen. Für
die energische Art, wie er für die Synthese
von symbol- und kanongeschichtlichcm For-

schen als einer durch das Eigenartige der

urchristlichen Glaubens- und Lebensentwicklung

bedingten Notbwe.ndigkeit hier eingetreten ist,

und für die zum grossen Theil gediegenen Er-

gebnisse seiner Betlieiligung an dieser Forscher-

arbeit gebührt ihm der Dank aller auf diesem

Gebiete Arbeitenden. An vielerlei Widerspruch

seitens der mehr nach links hin gewendeten
Mitforscher wird es ihm selbstverständlich nicht

fehlen. Aber auch in diesem Lager wird das

Dankcnswerthe nicht weniger Details seiner Unter-

suchungen anerkannt werden müssen. Und na-

mentlich für die am Schlüsse von ihm beigegebe-

nen „Materialien zur Geschichte des Taufbekennt-

nisses in der morgenlandischen Kirche seit dem

4. Jb.“ werden auch seine Gegner ihm dankbar

sein. Der betr. Abschnitt in der Hahnscken

Sammlung (3. Auf]., S. 127—174) erfährt durch

das in diesem Anhang Zusammengestclltc manche

nicht unwichtige Ergänzung. Auch erscheint das

darin zum Abdruck gebrachte Urkundenmaterial

übersichtlicher disponirt als der Inhalt jener Ab-

theilung von Hahns „Bibliothek“.

Greifswald. O. Zock ler.

Philosophie.

Rudolf Eisler, Einführung in die Philosophie.

[Wissenschaftliche Volksbibliothek Nr.53— 5f>.] Leipzig,

Schnurpfeil, 1897. 160 S. 8°. M. 0,60.

Nach einer kurzen Einleitung, die über Namen,

Begriff und allgemeine Aufgabe der Philosophie

handelt, bespricht der Vf. nacheinander das Er-

kenntnissproblein, das Seinsproblem, das kosmo-

logische Problem und das Werthproblem. Nach

einem raschen Ueberblick über die geschicht-

lichen Lösungsversuche bietet er seine Weg-
weisung zur wahren Lösung an. Er folgt dabei

der Wegweäsung Wilhelm Wundts.

Zu einer Diskussion über Wundts Grund-

anschauungen kann die vorliegende Einführung

natürlich nicht veranlassen. Ich verweise dafür

auf Schuppes Rezension der Wundtschcn Logik

in den Gott. gel. Anz., sowie seine Artikel

„Die immanente Philosophie und W. Wundt“ im

2. Bd. der Ztschr. f. imman. Philos. Ich fühle

mich zu diesem Hinweis um so mehr veranlasst,

als der Vf. die Immanenzphilosophie wieder in

die Rubrik des absoluten Idealismus einreiht.

Die mannigfachen erkenntnisstheoretischen Un-

klarheiten der Wundtschcn Philosophie, die den
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Sinn fremder Aufstellungen versperren und oft

genug über die Tragweite eigener Behauptungen
täuschen, sind durch Schuppe eingehend beleuch-

tet worden.

Eine klare crkcnntnisstheoretischc Anschau-
ung hätte dem Vf. den methodischen Vortheil

geboten, dass untrennbar Zusammengehöriges,
wie das Problem des Erkenntnissurspnmges und
des ErkenntnissgcgenstandeS, Erkenntniss- und
Seinsprobiem, nicht auseinandergerissen zu wer-
den brauchten. Sie hätte das ausserordentlich

dürftige und unklare Schlusskapitel über das
Werthproblem unmöglich gemacht. Dies merk-
würdige Kapitel will das Werthproblem beiläufig

nur in seiner „philosophischen Bedeutung*1 dar-
stellcn, während bezüglich des „rein Ethischen“
auf Herrn. Schwarz* Grundzüge der Ethik (Nr.
51 —52 derselben Sammlung) verwiesen wird.
Eine solche Scheidung hätte Sinn, wenn Schwarz
eine ausgeführte spezielle Ethik geliefert hätte:
cs liegt aber nur seine Darlegung der ethischen
Prinzipien vor. — Die philosophischen Prin-
zipien der Moral fasst Eisler übrigens ent-
schlossen dahin zusammen: „Gewiss hat das
Gute an und für sich seinen Werth, ist eine
durchaus lautere Gesinnung erforderlich, um eine
Handlung zur sittlichen zu machen. Ebenso
sicher verlangt es die Stellung des Menschen
im Universum als eines vernünftigen Wesens,
dass er Sittlichkeit habe. Das alles schliesst
aber nicht aus, dass, gleichsam als Nebenerfolg,
höchste Glückseligkeit mit sittlicher Bethätigung
sich unmittelbar verknüpft, ferner dass diese
Thätigkeit zugleich auf einen objektiven Zweck
sich richtet, nämlich auf die Mitarbeit an der
Verwirklichung sittlicher Ideale, die in der mög-
lichsten Eördcrung der engeren und weiteren
Umgebung, in letzter Linie aber darin bestehen,
sich als ein hochwertiges Glied der mensch-
lichen und kosmischen Ordnung zu verhalten und
demgemäss sein Leben harmonisch schön zu ge-
stalten. Unterordnung kraftvoller Individuen unter
höhere Willenscinheiten, ein vom Bewusstsein der
Zugehörigkeit aller Wesen zu dem einen All ge-
leitetes Handeln, das Gefühl der Abhängigkeit
vom göttlichen Willen, der in Allem herrscht:
das sind die philosophischen Prinzipien der
Moral.“ Eine unklarere Vermischung verschie-
dener Moralprinzipien, so dass Sinn und Werth
eines jeden aufgehoben wird, ist in der Thal
kaum möglich.

Geschichtliche Ungenauigkeiten laufen mehr-
fach unter. Die Atarazie der Skeptiker und
Epikureer wird den Stoikern zugeschrieben S. 9
und 153. S. 19 ist £. Dühring statt H. Dühring
ZU lesen. Der Gedanke, dass das Individuum,
indem es auf die Wohlfahrt Anderer bedacht ist'

Mgleicb dem eigenen Vortheil dient, ist dem
Utilitarismus

J. St. Mills nicht mehr eigen. Dass
Mobiles Moralpnnzip als Selbstvervollkommnung

bezeichnet wird, kann man schwerlich ruhig hin-

nehmen. Auch Shaftesburys Gedanken werden
damit schon unter einseitige, ja falsche Beleucb-

tung gestellt. Die bedingungslose Geltung des

kategorischen Imperativs wird merkwürdigerweise
in Parenthese erläutert: „Du sollst, denn du

kannst !
“ usw.

Im Allgemeinen führen viele Wege nach Rom.
Und wer noch nichts von Philosophie gehört hat,

der hört durch E. immerhin etwas und wird viel-

leicht neugierig. Schlimm aber wäre cs um den

bestellt, der aus dem Büchlein das Philosophiren

lernen wollte, schlimm um die Philosophie, wenn
sie nach solchen Unklarheiten bcurtheilt würde.

Eldena bei Greifswald. Otto Stock.

Susanna Rubinstein, Eine Trias von Willens-

metaphysikern. Populär - philosophische Essays,

laiipzig, Edelmann, 1896. V u. 95 S. 8°. M. 2.

Ich weiss nicht, warum die Trias gerade als

Willensmetaphysik herausgestellt wird: Hartmanns

Prinzip ist nur zur Hälfte, Mainländers nur indirekt

Wille, und Bahnsen entwickelt zwar den Willen als

Weltprinzip, aber gerade nicht metaphysisch.

Näher lag es, sie als Pessimisten, als Epiker, Lyri-

ker und Dramatiker des (im Wesen dichterischen)

Pessimismus vorzuführen, der mehr noch, als

die Vf. ahnt (S. 24), der Orphik verwandt ist.

„Kritik ist gewiss das sicherste Kriterium des

Kritikers“, heisst es S. 3 — ich verzichte an-

gesichts dieser Mahnung auf den billigen Sport,

Beispiele der auffallend unreinen Sprache, die

man vielleicht der Ausländerin zu gute halten

muss, aufzulescn. Mainländer und Bahnsen sind

lange genug todt, um bekannt gemacht zu wer-

den. Wir erhalten allerdings weniger eine po-

puläre Verdeutlichung der Systeme, als einen

fleissig und nicht ungeschickt gemachten, nur

bisweilen nicht scharf disponirten, im Allgemeinen

treuen Auszug aus der „Philosophie des Unbe-

wussten“, der „Philosophie der Erlösung“ und

der Realdialcktik mit reichlich gestreutem Lob
für die „eminent feinsinnigen“ und „brillanten“

Partien der Systeme und mit einigen hie und da

bescheiden sich hervorwagenden und zum Theil

klugen Einwämtcn gegen das, was die Vf. „kaum

als Glanzpunkt“ der Systeme gelten lassen kann.

Den Pessimismus allerdings, in dem das feministi-

sche Element unverkennbar ist, nimmt sie offenbar

als eigene, tief empfundene Lebensstimmung hin und

zitirt Bahnsen: das Ewig -Weibliche beruhe in der

Art, wie man das Leiden des Lebens erträgt; «aber

sic nimmt den Pessimismus nur als Klage oder

Resignation: der gesunde persönliche Lebens-

instinkt des Weibes findet die (als Konsequenz

des Pessimismus doch nothwendige) Wcltvemich-

tung bei Martmann und Bahnsen nicht „plausible“

gemacht und rcagirt in fast «allen erhobenen

Einwänden gegen den Monismus des Absoluten,

der das Individuelle verschlingt. So wird sie
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bei Hartmann „eine deprimircndc Wolke nicht

los“ über das Mechanische, ja „die Nullität“ der

Stellung des Menschen als „Sündenbock des All-

Einen“, über den „eisigen Moloch des Unbe-

wussten“ und seine „kaltherzige, autokratc

Stellung — gegenüber der armen Menschheit“.

Sic findet wie andere nicht ganz mit Unrecht,

dass Hartmann eigentlich einen neuen „mysti-

schen“ Theismus lehre, der zum Okkasionalis-

mus führe und ihn zu einer vielfach gewaltsamen

und einseitigen Teleologie verleite. Sie findet

die Genesis des Bewusstseins, der Empfindung,

der Welt bei Hartmann und Mainländer uner-

klärt, berührt damit aber nur den nothwendig

wunden Punkt aller monistischen Systeme. Sie

findet ferner: die Gebundenheit des Individuums

sei seiner „Messias-Mission“ bei Hartmann wider-

sprechend, unser Denken des absoluten Unbe-

wussten müsse selbst unbewusst sein, und ande-

rerseits müsste das Absolute uns Individuen nicht

empfinden können, und auch bei Mainländer ver-

trage sich nicht die ursprüngliche Einheit mit

der Unschuld der Individuen, und ihre behauptete

Kraftverminderung in der Entwicklung sei in

Wahrheit eine Kraftumwerthung — man sieht,

auch in diesen feineren Einwänden zeigt sich

das Sträuben des Persönlichen, im Absoluten

aufzugehen. Und dieser weibliche Subjektivismus

führt gegen Hartmanns Einschlachtung des In-

stinkts in den unbewussten Zweck den Instinkt

zum Kalkcssen beim bleicbsüchtigcn Mädchen, die

Scham, das Mitgefühl usw. an, hält sich gegen-

über der Unifizirung des Schmerzes (worin übri-

gens nicht erst Maupcrtuis, sondern schon die

antiken Hedoniker Hartmann vorangingen) an

die Gfcfühlsverschiedenheit bei der barmherzigen

Schwester und bei Lucrezia Borgia, im Schmerz
um die Gattin oder das Kind, findet weiter in

Hartmanns ethischem Monismus nicht die Ver-

schiedenheit der Charaktere, den Zauber der

„passiven Unschuld“ und „die Weihe eines edlen

physiognomischen Ausdrucks“ erklärt und findet

endlich auch bei Mainländer den Unterschied

der beseelten und unbeseelten Natur, des ethi-

schen Charakters vom metaphysischen Ding an

sich, das Verhältniss des Individuums zu der sogar

die Virginität fordernden Einheit und Allgemein-

heit nicht geklärt. Darum gefällt ihr Bahnsen,

der die Individuen als Selbstzwecke gelten lässt

und die verschiedenen Charaktere so fein sezirt.

Das Glück der Ehe und der „Einfluss edler

Weiblichkeit“ wird sehr stark betont bei Hart-

manns „feingearteter und vornehmer Individuali-

tät“ (obgleich nicht jedes seiner Argumente
„gegen die Frauenfrage — von besiegender

Kraft“) und bei Bahnsens „warmer“, „weicher

Gefühlsweise“, dessen „zartsinnige“ „feinfühlige“

Poesie „das von Ewigkeit her unerschöpfliche

dichterische Motiv : das Weib und die Liebe
schildert“ und dessen „herznagende Stimmungs-

ergüsse“ aus dem „subjektiven Schicksal“ des Un-

verstandenen zu erklären sind. Bei Mainländer

wird wenigstens die „zartvibrirende Gcfüblswärme“

,

das „erstickende Mitleid“ anerkannt, und „er-

schütternd wie ein blutiger Herzenskatarakt strömt

seine Betrachtung — “. Aber Hartmanns Prinzip

des Unbewussten und Bahnsens Rcaldialcktik,

die Liebe und Hass ineinander verschlingt, findet

die Vf. psychologisch fruchtbar: beide reichen

„der Frau die Palme der Priorität in der Ge-
fühlsmoral“. Sehr berechtigt ist da die Frage

S. 1 5, „warum schöpferische Genies ausschliess-

lich dem männlichen Geschlecht angehören, da

nach Hartmann das Unbewusste überwiegend

seine Macht im Weibe entfaltet, und warum der

„Pegasusflug“ der „intuitiven Logik der Frau“

weniger geleistet hat als der „lahme Stelzen-

gang“ der männlichen Denkweise. Und die Ant-

wort? S. 50 heisst cs: „Dass ein Philosoph

die Dichtkunst pflegt, — ist eigentlich so wenig

befremdend, wie wenn ein Mathematiker die Ton-
kunst pflegt.“ Ist das so häufig? Die Frauen

wenigstens haben wissenschaftlich am meisten in

der Mathematik, künstlerisch am wenigsten in

der Komposition geleistet. Die Musik ist eben

nicht bloss unbewusste Mathematik, sondern zu-

gleich das Gegcntheil der gebundenen, gesetz-

lichen Mathematik: frei und schöpferisch, und

das Unbewusste ist eben nicht bloss passiv,

leidend, sondern auch aktiv. Mag diese Kritik

ein „Kriterium“ sein, auch dies Buch ist eins

für den Autor wie für den Gegenstand, für die

weibliche Philosophie wie für den Pessimismus.

Basel. Karl JoeL

Unterrichtswesen.

J. A. Endres, Korrespondenz der Mauriner mit

den Emmeramern und Beziehungen der letzte-

ren zu den wissenschaftlichen Bewegungen des

18. Jahrhunderts. Stuttgart, Jos. Roth. 1899.

102 S. 8°. M. 3.

Forschungen über die Geschichte der Philo-

sophie, näherhin über das erstmalige Bekannt-

werden der Klosterschule von St. Emmeram in

Regensburg mit der durch- Cartesius inaugurirten

neueren Richtung der Philosophie, führten den

Vf. dieser Schrift auf eine in der Münchener

Hof- und Staatsbibliothek unter den Starkiana als

Nr. 21 aufbewahrtc Korrespondenz der Benedik-

tiner von St. Gcrmain des Pres in Paris und von

St. Emmeram inRegensburg. Der Briefwechsel um-

fasst 60 Nummern und erstreckt sich über die

Jahre 1715 bis 1744. Die Emmeramcr wollten

Aufschluss über das Studienwesen der Mauriner,

und es war hauptsächlich der gelehrte Maran,

der sie darüber unterrichtete. Da sie einen der

Ihrigen zur Ausbildung nach Paris schickten, er-

gab sich Anlass zu weiterem Austausch, und da

unter den Korrespondenten von St. Gertnain des
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Pres Gelehrte von glänzendem Namen sich befin-

den, wie ausser dem bereits angeführten beson-

ders Montfaucon, entschloss sich der Vf., eine

Auswahl aus dem Briefwechsel, 35 Stücke, zu

veröffentlichen. Dazu kommen im Anhang noch

zwei Briefe von Frobenius, dem letzten Abt von

St. Emmeram, im Auszug. Eine Einleitung (S.

3— 38) orientirt über die Korrespondenz und die

wissenschaftlichen Bestrebungen der Emmcramcr
im 18. Jahrhundert. Die Schrift entbehrt nicht

des Interesses. Der Text der Dokumente ist,

soweit man nach ihr selbst urtheilcn kann,

korrekt. Doch fehlt es nicht an einigen Druck-

fehlern. S. 78 Z. 6 v. u. durfte statt ascetarum

wohl asseclarum zu lesen sein.

Tübingen. F. X. Funk.

Philologie und Litteraturgeschichte.

S. Simonyi und J. Balassa, Deutsches und

ungarisches Wörterbuch. Budapest, 1899. VIII

u. 474 S. 8°. Fl. 3.

Die Einrichtung des Buches ist die, dass dem
deutschen fettgedruckten Ausdruck der oder die

magyarischen in lateinischer gewöhnlicher Schrift

folgen; die naher zusammengehörigen ununter-

schieden hintereinander; wo dagegen stärkere

Bedeutungsnüancen oder ganz verschiedene Be-

deutungen vorüegen unter den Nummern I. 1.2.

. . . II. 1.2. Wo es nöthig erscheint, folgen den
einzelnen Bedeutungen besonders bezeichnende

sprachliche Beispiele; namentlich, um den über-
tragenen, dichterischen, überhaupt den etwas ent-

legeneren, aus der Wortform nicht ersichtlichen

Gebrauch des deutschen Ausdrucks 2u erläutern

und möglichst sinngemäss zu übersetzen. Gerade
diese Auswahl der wesentlichsten Anwendungen
mit den ihnen entsprechenden oft so grundver-
schiedenen magyarischen Wendungen ist überaus
reichhaltig und als erster systematischer Versuch
in diesem Sinne neben des ersten Vf.s nemetes
magyar szöläsok mit Freude zu begrüssen; sie

lehnt sich auch an diese Chrestomathie an, nur
ist sie ungleich reichhaltiger, systematischer und
vollständiger, da die szöläsok bloss eine Fülle
von alphabetisch geordneten Redensarten bieten,

hier dagegen eine gewisse Vollständigkeit der
deutschen Wörter, zu denen diese Redensarten
gehören, in alphabetischer Ordnung wenigstens
angestrebt wird. Diese übergrossc Fülle, welche
die Handlichkeit des Buches nicht beeinträchtigen
und den Preis nicht zu hoch anschwellcn lassen
sollte, bedingt hier allerdings eine Bündigkeit, ja
oft Knappheit, welche eine ziemliche Kcnntniss
des Deutschen wie des Magyarischen für den er-
folgreichen Gebrauch des Buches voraussetzt.
Wer sich eine richtige Vorstellung davon bil-

den will, um wieviel reichhaltiger die Auswahl
der einzelnen Wendungen auch unter den glei-
chen Rubriken, z. B. a, ab, abbrechen ... in

diesem Buche gegenüber den szöläsok ist, der

vergleiche nur einige gleichlautende Nummern in

beiden Werken; zugleich wird er dabei wahr-

nehmen, um wieviel ausgearbeiteter und abge-

rundeter der Stoff in dem neuen Buche ist,

während das erste unbedingt den Eindruck des

vorwiegend Eklektischen machen muss; die Be-

nutzung freilich ist bei diesem ungleich bequemer,

ich habe die szöläsok seit ihrem Erscheinen mit

grossem Vergnügen benutzt und thuc das noch

trotz mancher Unebenheiten.

Um eine Vorstellung von der Inhaltsmassc

zu haben, vergegenwärtige man sich, dass das

Buch mit seinen weniger als 500 Seiten unter

etwa 20000 Rubriken etwa 120000 magyarische

Wörter und theilweise umfangreiche Redensarten

und ebenso eine annähernd ähnlich grosse An-

zahl deutscher Wörter und Wendungen enthält.

Dabei kann man ein gewisses Gefühl des Stau-

nens nicht zurückdrängen darüber, in welchem

Umfange die auf magyarischem Gebiet durchaus

kompetenten Vff. doch auch in den tausend und

abertausend entlegenen deutschen, oft so eigen-

artigen Wendungen zu Hause sind; freilich liegt

hier auch die Schwäche des Buches, denn sic

haben darin zuviel gethan und haben oft daneben-

gegriffen. Es ist das kein Vorwurf, aber eine

nicht zu umgehende Ausstellung, und hierin muss

in den späteren Ausgaben, die dem Buche ja

nicht fehlen werden, Wandel geschaffen werden;

trotz anerkennenswerter Gewandtheit im Unter-

haltungstone und trotz aller Belesenheit der Vff.

sowie der Bekanntschaft mit Gebieten, die durch-

aus nicht jedem gebildeten Deutschen geläufig

sind, beherrscht doch keiner von ihnen das

Deutsche in streng wissenschaftlichem Sinne.

Zunächst entgeht den Vff.n häufig das, was

den oft erstaunlich sinnlich anschaulichen, leben-

digen, sei cs poetisch duftigen, sei es derben

deutschen Ausdrücken ihr kernhaftes, unmittel-

bares Gepräge' verleiht, und nach der nüchter-

nen, ja platten magyarischen Uebcrtragung kann

man nicht ahnen, was eigentlich in dem deut-

schen Ausdruck alles liegt; es wird zwar immer

schwer sein, das in einem fremden Idiom auch

nur anzudeuten, aber mehr könnte vielfach ge-

leistet werden, als das Buch bietet; liier ist noch

viel Arbeit zu tbun, denn die Zahl der Fälle ist

sehr beträchtlich. Ebenso muss in nicht ganz

wenigen Fällen die Auffassung geradezu als ver-

fehlt oder als zu eng und ungenau bezeichnet

werden. Auf diesem Gebiete nur ganz wenige

Andeutungen, putzig wird wiedergegeben durch

fura, boho; helyes, iakaros; thatsächlich entspricht

kein einziger dieser Ausdrücke dem deutschen

Worte, und auch alle vier enthalten noch nicht

alles, was darin liegt. Reisige ist mit lovas

(ha/o.ia) ganz ungenau übersetzt, Buhle mit

szeretö, keJres überhaupt nicht, Burschenschaft »st

doch nicht ilidktärsasäg

,

welches durchaus nur
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Studentenvereinigung bedeutet; für radebrechen I

[geschrieben rad(e)brechen] steht neben dem
ziemlich richtigen, wenn auch sehr matten törve

beszel das ganz verfehlte kerekbe tör; doch das

kann nicht weiter verfolgt werden.

Das Streben der Vff. nach grösster Reich-

haltigkeit neben möglichster Kürze wird den we-
niger geschulten Benutzer des Buches oft in arge

Verlegenheit setzen. Was soll er sich dabei

denken, wenn z. B. das deutsche ansehnlich über-

setzt wird mit sz^p, niegtekintesre mt‘116; jclente-

keny, magy, tetemes; mutatos; tekintelyes, tekinte-

lyben JUv, ohne dass für diese meist nur im be-

stimmten Falle halb angebrachten verschiedenen

Ausdrücke irgend eine Erklärung angedeutet

wird? Er soll nur einmal z. B. szep anwenden,

in 99 von 100 Fällen wird es verkehrt, in kei-

nem wirklich ganz entsprechend sein. Ein ein-

ziges, einem solchen Adjektiv beigefügtes passen-

des Substantiv würde oft Licht bringen, und

besser hätte man sich in der Auswahl der ma-

gyarischen Ausdrücke beschränkt, die hier und

da recht anfechtbar und ungenau sind. Aber
diese Fülle bisweilen nur halb oder kaum irgend

wirklich entsprechender verschiedener Ausdrücke

hat noch einen anderen L'cbclstand unausbleib-

lich zur Folge; sic verschiebt vollständig für das

Auge und für die oberflächliche Auffassung,

welche eine strenge Nachprüfung nicht vornehmen
kann, das wirkliche Verhältniss des deutschen

und des magyarischen Wortbestandes. Wer
irgend diese nicht selten massenhaften, ohne jede

Erklärung einem deutschen Ausdruck gegen-

übergestcllten magyarischen Worte sieht, muss
staunen über diese anscheinend unerschöpfliche

Reichhaltigkeit; kommen doch oft auf ein deut-

sches Wort 10— 15 magyarische
;
denn das wird

ihm ohne genaue Untersuchung nicht auffallen,

dass er dasselbe magyarische Wort unter zehn,

fünfzehn, zwanzig Rubriken wiederlindet, so, um
aus den zahllosen Beispielen bloss einige augen-

blicklich vorliegende anzudeuten, durva unter den

Wörtern hart, streng, derb, harsch, brüsk, barsch

u. a., gyors unter flink, eilig, schnell , behend, ge-

wandt . . . .; und so in den meisten Fällen, wo
es sich um vielgebrauchte Ausdrücke handelt,

was ich eingehend verfolgt habe. Jedenfalls

kann Niemand hiernach den unerschöpflichen

Reichthum des deutschen Wortbestandes gegen-

über dem naturgemäss beschränkten des magy-
arischen ahnen; umsomehr, als die VfT. fast ge-

flissentlich die überaus zahlreichen Fremdwörter
für das Deutsche beibehalten, im Magyarischen
dagegen die bekannten, neugebildeten, im Publi-

kum grossentbeils unbekannten Kunstausdrücke
bieten, deren Bildung im Deutschen meist ebenso
einfach, oft einfacher sich gestaltet; deren wir
uns aber weniger bedienen, weil die deutsche

Sprache bei ihrer Consolidirung neben ihrem

überreichen Wortschatz diese eingebürgerten,

1 auch Ausländern verständlichen, allgemein einge-

führten Fachausdrücke ganz gut vertragen kann,

ohne Gefahr zu laufen, an ihrem inneren Wesen
irgend Einbusse zu erleiden.

Endlich möchte ich die Vff. vor der ausge-

dehnteren Heranziehung rein mundartlicher Formen
warnen. Hier vermisst man die Gleichmässig-

keit der Behandlung stark. Die vorhandenen

Dialektformen sind fast ausnahmslos dem Hoch-

deutschen ganz fremd und gehören nur der doch

recht eigenthümlich nüancirten, saloppen, dem
Mittel- und Norddeutschen fernliegenden Umgangs-
sprache der habsburgiseben Monarchie an, was
auch durch den voraussichtlichen Leserkreis des

Buches nicht genügend gerechtfertigt erscheint.

Wo ausnahmsweise einmal in die mittel- und

norddeutsche Sphäre hinübergegriffen wird, da

stossen wir auf geringeres Verständniss. So
würde ich den Vff. den Fatzke gern schenken,

und nebenbei ist die Ucbcrsetzung divatmayom

— Modeaffe, Modenarr durchaus verfehlt; auch

Nehrung ist natürlich durch földnyelv nicht ge-

deckt, da dieses jede Landzunge, auch die ge-

birgige bezeichnet. Von der reichen Menge

nicht einwandfreier österreichisch -deutscher Dia-

lektformen oder nicht richtig angewendeter Bil-

dungen sei eine Anzahl genannt: auslichten, aus-

löchern, austhun (einen Knaben), sich austhun,

auswarten, der Bacher, die Bange, Jemand zu

etwas befugen, sich zur Reise begeben, Beifuss

(Beifu#es, Beifüge), bequemlich, sich um etwas

bestreben, boll als Adjektiv = kemeny, die

Bollcte (ärujegy), bosseln, Buckerl, der Dämmer

(= die Dämmerung), entmenschen, erstummen,

frotzeln (trotz der Erklärung in der Vorrede),

füsseln, gackeln, garen, die Glänze, du fressest,

glitscherig, grämein, grandig, die Halse, harsch,

die Jause, kalmäusern, der, das Kantel (Lineal),

die Kennung, der Kerzler, die Kettel, ketteln,

der, das Kipfel, der Klaff, auf die Letzt,

Nockerl, die Nocke, der Nocken, rank (=
schlank), schliefen (schloff, geschloffen), schlurnpe-

rig, der Schmack, der Schmauch, der Schmetten,

stelüg machen, verlangen, zitzein .... Recht

häufig werden einfache Verben angeführt, die

thatsäcblich nur in Verbindung mit einer Präpo-

sition üblich sind; ebenso sind völlig verfehlt

die sehr zahlreichen sonderbaren Bildungen wie

mürrisch, mohrisch .... Die Zahl dieser Un-

ebenheiten lässt sich bedeutend vermehren; ich

will aber damit den hohen Werth des einzig da-

stehenden Buches mit seiner gewaltigen Masse

tief durchdachten und durchgearbeiteten Stoffes

nicht herabsetzen; sic zu verschweigen wäre

thöricht gewesen, da ich bestimmt hoffe, dass

eine zweite, voraussichlich in wenigen Jahren

nothwendig werdende Ausgabe diese Anstössc

beseitigen wird.

Sehr gern sähe ich es, wenn in der folgen-

den Ausgabe sowie in dem noch ausstebenden

Digitized by Google



1147 114822. Juli. DEUTSCHE UTTERATURZEITUNG 1899. Nr. 29.

zweiten Tbeile, dem magyarisch-deutschen Wör-
terbuche, die Bezeichnung der Tonsilbe im

Deutschen ganz wegfiele oder auf die sehr we-

nigen scheinbaren Ausnahmen beschränkt würde;

bei einer hierin so einfachen und gleichmässigcn

Sprache wie dem Deutschen, wo thatsächlich

nur die Stammsilbe den Hauptton hat, ist eine

solche ungeheure Zeicbcnvcrscbwendung wirklich

nicht nöthig; wenn der Leser nur darauf auf-

merksam gemacht wird, dass der Stamm an

erster Stelle steht, ausser wo einige wenige,

aber unendlich häufige Vorsilben wie ge, ent
,

t•er . . . ihm vortreten, und dass auf der anderen

Seite adverbiale und präpositionale Vorsilben

wie ab, an, aus, ein . . . gern den Ton an sich

ziehen; hier würde die Bemerkung genügen,

dass die Vorsilbe ab . . . allgemein den Ton hat,

und ein paar Zeichen dort, wo eine Verschieden-

heit obwaltet, wie bei unterhalten und unterhalten,

würden Tausende von Zeichen entbehrlich machen.

Breslau. Heinrich Winkler.

Heronis Alexandrini opera quae supersunt

omnia. VoL I. — Herons von Alexandria
Druckwerke und Automatentbeatcr. Griechisch

und deutsch hgb. von Wilhelm S chinidt. Im An-
hang Herons Fragment über Wasseruhren, Phiions

Druckwerke, Vitruvs Kapitel zur Pneumatik. Mit

einer Einleitung über die hcronische Frage und An-
merkungen. Leipzig, B. G. Teubner, 1899. LXX
u. 514 S. 8° mit 124 Figuren. M. 9.

W. Schmidt, Heron von Alexandria. (S.-A. aus
den Neuen Jahrbüchern f. d. klass. Alterth., Gesch. u.

dtsche Litter.l Ebda, 1899. 15 S. 8° m. 39 Abbild,

auf 3 Tafeln. M. 0,80.

I. Der vorliegende erste Band der sehnlich

erwarteten neuen Gesammtausgabe von Herons
Werken bringt die am meisten vernachlässigten

seiner Schriften, die 2 Bücher (Ivcuponad und -das

Büchlein lltpl aütOfuitonoMptx4]e
t

in ganz neuem Ge-
wände. Die bis jetzt vorliegenden Ausgaben
(vom ersteren Werke nur 1, vom letzteren 2)
reichten zwar hin, um eine allgemeine Vorstellung
von diesen vor 2—300 Jahren viel gelesenen und
ausgebeuteten Schriften zu geben, aber für jede
eingehendere Untersuchung waren sie gänzlich
unbrauchbar, schon weil sie keine cinigermaasscn
sichere Textgrundlage hatten. Dafür hat der
Hgb. in genügender Weise gesorgt

;
es ist über-

wiegend wahrscheinlich, dass in Bezug auf hand-
schriftliches Material nichts mehr für den Text
zu thun ist, es sollte denn sein, dass das Glück
uns mit einem Heronpapyrus beschenkte. Das
wäre nun allerdings seiir zu wünschen; denn,
wenn man auch dem Hgb. zugeben muss, dass
die Ueberlieferung nicht gerade schlecht ist bis
auf die zweite Hälfte der „Automaten“, ist cs
doch etwas beängstigend, dass der Text eigent-
lich nur auf einer Ildschr. beruht und zwar
nicht aus der besten Zeit. Es ist dies der cod.
Marc. 516, der ins 13. Jh. gesetzt wird; mir

ist er noch jünger vorgekommen, ich habe aber

seit Jahren die Hdschr. nicht mehr wiederge-

sehen; jedenfalls ist sie keine Renaissancehdscbr.,

sondern im Orient geschrieben, und das ist die

Hauptsache. Bei der Wichtigkeit dieser Hdschr.

kann ich es nicht billigen, dass nur die „potiorcs •

lectiones* mitgctheilt werden (vgl. Supplem.

S. 70 Anm. 3); die jetzt beliebte Vereinfachung

des Apparats kann doch auch zu weit gehen,

und gerade Kleinigkeiten sind oft für die Klassi-

fikation von Bedeutung. Auch hätte man gern

neben den hübschen und deutlichen Rekonstruk-

tionen der Ausgabe die originalen Figuren der

Hdschr. gesehen (einige Proben machen den

Unterschied handgreiflich); sie sind ja Ueber*

liefening genau so gut wie der Text. Neben

dem Marc, sind durchgängig noch benutzt ein

Gudianus und ein Taurinensis, dieser als Ver-

treter der „schlechteren Klasse“, beide aus dem

16. Jh. Dass nun wirklich alle beide einen selb-

ständigen Werth haben sollten, ist an und für

sich wenig wahrscheinlich; es müssten dann seit

dem 16. jh. zwei Originalbdschr. in Italien ver-

schwunden sein. Von dem Gud. scheint der

Hgb. selbst nicht sehr viel zu halten; von der

Pneumatik heisst cs Suppl. S. 7 1 „Die Stellen,

an welchen G allein das Richtige hat, betreffen

nur unwichtige Dinge“ und von den ebd. S. 112

für die Autom. angeführten Stellen ist S. 448, 4

sehr zweifelhaft (die Stelle scheint mir noch

nicht in Ordnung), S. 380, 3 verkehrt (iupo:

epitoc „noch eine dritte“ ist richtig), die anderen

unbedeutend. Schwieriger ist die Frage für

Taur., der hier und da bessere Lesarten hat,

die nicht nach Konjekturen aussehen. Doch

muss man bedenken, dass bei der Beliebtheit

und praktischen Wichtigkeit dieser heronischen

Schriften gewiss mancher Schreiber Sachver-

ständnis genug besass, um auch entlegenere

Verbesserungen zu finden. Jedenfalls ist es un-

berechtigt, in Taur. und Genossen eine beson-

dere „Klasse“ zu sehen; in welche Schwierig-

keiten sich der Hgb. durch diese Annahme ver-

wickelt, mag man Suppl. S. 84 ff. nachlesen.

Angesichts gemeinsamer Fehler in Gud. Taur.

wie biä xi p |u&; S. 202, 1 1 und gemeinsamer

Interpolationen wie S. 174, 12. 178, 27 muss

man eine gemeinsame Vorlage für die beiden

Hdschr., die zu verschiedenen Klassen gehören

sollen, nothwendig annehmen und kann dann

höchstens von einer zunehmenden Verunstaltung

im Taur. sprechen. Merkwürdig ist S. 282, 13,

wo ein unbedeutender Schreibfehler im 1 aur.

(«ao für oov) die Veranlassung zu einer Schlimm-

besserung im Gud. gegeben hat; von hier aus

könnte man auf die Suche gehn nach der ge-

meinsamen Vorlage, die sehr wohl noch erhalten

sein kann. Denn von den 100 vorhandenen

Ildschr. ist über ein Drittel gar nicht oder nicht

genügend bekannt. Es wäre natürlich thöricht,
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sic alle, vergleichen zu wollen, besonders da

wirklich bedeutsame Varianten nicht zu erwarten

sind; aber die Klassifikation muss anders in

Angriff genommen werden; die ungemein weit-

läufige Besprechung der nicht verwertbeten Hdschr.

Suppl. S. 73 ff. führt zu keinem rechten Resultat.

Das „Stemmaflechten“ ist gegenwärtig in Miss-

kredit gekommen und mit Recht, wo mehrere

alte Hdschr. vorliegen und viele verlorene

Zwischenglieder angesetzt werden müssen. Wo
aber wie hier die grosse Masse der Hdschr. zur

Zeit der Renaissance im Occident geschrieben

ist, wird man die meisten auf noch erhaltene

Vorlagen mit Sicherheit zurückfübrcn können.

Nach meiner Erfahrung ist zu diesem Zweck die

bis ins Kleinste genaue Kollation eines kürzeren

zusammenhängenden Stücks in möglichst vielen

Hdschr. nützlicher als zerstreute, ziemlich planlose

Angaben über einzelne Lesarten. Der Hgb. hat

auf solche Stichproben unverhältnissmässig viel

Mühe verwendet, aber nicht nach der richtigen

Seite; auch bcurtheilt er nicht immer die Be-

weiskraft der Uebereinstimmungen und Abweichun-

gen richtig und rechnet namentlich nicht genü-

gend mit der Möglichkeit bewusster Besserungen

oder Acnderungen sachkundiger Schreiber, ob-

gleich er solche mehrmals selbst nachweist (so

für Vergetios Suppl. S. 7 8 ff., für Vindob. 120

ebda S. 101). Entscheidend ist hier wesentlich

die Uebereinstimmung in kleinen, zufälligen

Schreibfehlern; so empfiehlt sich z. B. die Les-

art fitotc S. 202, 1 1 als Kriterium für das erste

Stadium der Korruption; die Hdschr., die

bieten, sind schon auf dem Wege der Inter-

polation. Der Hgb., der selbst die Unzuläng-

lichkeit seines Apparats für diesen Zweck
empfunden hat, kann sich ein weiteres Verdienst

erwerben durch planvollere Probekollationen der

nicht benutzten Hdschr.
;

nach meiner Ucber-

zeugung wird sich dann nicht nur ein zuverlässi-

ges Stemma ergeben, sondern auch eine einfache

Lösung der Frage, wie es sich mit den „ge-

kürzten“ (sollte heissen verstümmelten), unvoll-

ständigen und ergänzten Hdschr. verhält; was

jetzt darüber vorgebracht wird, ist ganz unklar

und ungenügend. Ebensowenig kann ich in der

Bcurtheilung der vom Hgb. entdeckten jüngeren

Redaktion seinen Ergebnissen zustimmen. Sie

wird Suppl. S. 66 ff. ohne durchschlagende

Gründe ins 6. Jb. gesetzt und demgemäss für

die Textgestaltung verwerthet, wenn auch mit

»Vorsicht“ (S. 66). Wie aber, wenn sie ein

Erzeugniss der Renaissance wäre? Dafür spricht,

dass die jüngere Redaktion z. B. S. 153, 19 und

157, 17 in der verkehrten Lesart h^o> (sic

wegzuemendiren ist methodisch verwerflich) mit

Taur. übereinstimmt, wo sie durch Interpolation

aus dem Schreibfehler ld|i*> (für in Marc.
Gud. entstanden ist; ebenso S. 174, 11, wo die

offenbare Interpolation irjp&c (**)anra>ftfvo<’j für

usta; Ytvojilvr^ beiden gemeinsam ist; sie kann

erst entstanden sein, nachdem S. 174, 12 die

entsprechende Aenderung (hier auch in Gud.)

vorgenommen war. Dass die Bearbeitung jeden-

falls sehr jung ist, geht aus S. 48, 31 hervor:

ettpal xoi/.at, oi*% »«iv ’.v.ujt'xiI»; y°'jpfac; denn das

ist gar nicht mehr Griechisch, sondern Lateinisch

(Suppl. S. 62) und Italienisch (s. im Wortregister

S. 151, fooppx = ital. gorga). Dann darf man
ihre Lesarten nur mit dem Bewusstsein aufneh-

men, die Konjekturen eines italienischen Kollegen

des 16. Jh.s in den Text zu setzen. Diesen

Eindruck machen durchaus die Suppl. S. 65

zusammengestellten „besseren“ Lesarten der

jungen Redaktion; es sind meist überflüssige oder

gar verkehrte (z. B. S. 34, 5; 326, 21; 64, 1;

216, 2 = 232, 1), im besten Kalle zweifelhafte

Ergänzungen, die höchstens in die adnotatio

critica gehören. Das Verhältnis wird sich viel-

leicht auf hellen, wenn der Hgb., wie er Suppl.

S. 48 Anm. in Aussicht stellt, den Vaticano-Palat.

60 untersucht hat.

Diese Ucbcrschätzung der jüngeren Redaktion

hat also nach meiner Ansicht ungünstig auf die

Feststellung des Textes eingewirkt. Aber davon

abgesehen
,

kann man das kritische Verfahren

des Hgb.s nur billigen. Eine eben durch die

genannte Redaktion mit beeinflusste Neigung zu

überflüssigen Zusätzen hat nicht viel geschadet,

da die betreffenden Vorschläge meist bescheiden

in der adnotatio bleiben. S. 384, 21 sollte die

Vcrmuthung Brinkmanns im Text stehen;

T (= /7
S
)

und t werden oft verwechselt, und Be-

zeichnungen wie T kommen nur vor, wenn alle

Buchstaben erschöpft sind (und dann von vorn,

A usw.).

Zum Verzeichniss der Handschriften sind

einige Kleinigkeiten nachzutragen. Nach Mont-

faucon Diarium Italicum S. 40 bcsass Giov. Car.

Grimani Heronis tcvrjfuMiKii; seine Handschriften

kamen durch Apostolo Zeno z. Th. nach Wien;

ein Zusammenhang mit Taur. ist nach Suppl.

S. 8 Anm. 1 wahrscheinlich. Der cod. Patavinus

ebda S. 41 ist wahrscheinlich der Gudianus; we-

nigstens stammt Gud. 12 aus derselben patavini-

schcn Privatbibliothek (s. Apollonius Perg. ed.

Heiberg II S. XXI). Dass der von Andreas

Darmarios erwähnte cod. Monembasicnsis nur die

Fragmente enthielt (Suppl. S. 41) ist eine unbe-

gründete Annahme; die Worte des Darmarios

beweisen (in vetustissimo quoque codicc Mo-

nembasiensi), dass die Hdschr. nicht Vorlage des

verlorenen Argentoratensis war, sondern neben-

bei eingesehen wurde. Dass Henricus Aristippus

(Suppl. S. 53) von einer Ucbersetzung der Pneu-

matik spreche, ist Missverständniss; er meint

gewiss eine griechische Hdschr. Die Hdschr.

Georg Vallas kam nach seinem Tode an den

Ingenieur Ccredi (Centralbl. für Bibliothekswesen,

Beiheft XVI S. 108). Die Suppl. S. 133 Anm. 2

Digitized by Google



1151 22. Juli. DEUTSCHE LITTERATURZEITUNG 1899. Nr. 29. 1152

PI w

erwähnte italienische Uebersetzung der Pneum.

und Autom. ist wahrscheinlich Ambr. N 237 sup.

Wie man sieht, betreffen meine Ausstellungen

nur die Aussenwerke. In der Hauptsache können

wir uns nur darüber freuen, dass wir endlich

eine solide Ausgabe der beiden wichtigen und

interessanten Schriften besitzen. Für das Ver-

ständnis der nicht Jedem geläufigen Texte hat

der Hgb. mit grosser Sorgfalt jede Erleichterung

geleistet, und durch die beigegebene deutsche

Uebersetzung zeigt er sich in technischen Dingen

vollständig kompetent. Es ist zu hoffen, dass

durch die neue Ausgabe Heron etwas mehr in

den Gesichtskreis der Philologen gerückt werden
wird

;
denn es ist Arbeit da für viele Hände.

II. Eine Anleitung dazu will die Abhandlung

des Hgb.s aus den „Neuen Jahrbüchern“ geben;

9ie berichtet kurz über Herons Schriften im All-

gemeinen, über die Pneumatik und ihre Ge-
schichte, über die vii>p6ajia<na und das Automaten-
theater. Berührt wird dabei auch das sehr inter-

essante Nachlebcn der heronischen Kunststücke

in der Renaissance, worauf der Rcf. vor 13

Jahren aufmerksam machte; der Hgb. hat an

einem anderen Ort ausführlich darüber gehandelt.

Dieser praktischen Ausnutzung verdanken wir

die vielen Renaissancehandschriften der beiden

Schriften und, wie gesagt, auch die fortwuchern-

den Interpolationen. Eine andere wichtige Frage,

die durch die neue Gesammtausgabe ihrer Ent-
scheidung entgegengeführt wird, ist die Fest-

stellung der Lebenszeit Herons. Der Hgb. hat

in seiner Einleitung Kap. 1 für mich ganz über-
zeugend dargelegt, dass alles für und nichts

gegen den Ansatz ums Jahr 100 n. Chr. spricht.

Damit ist für die Geschichte der antiken Mecha-
nik ein fester Punkt gewonnen, von wo aus
manches andere sich entwirren lässt, so die von
Usring wieder angeregte Vitruvfrage, die lange
nicht so leicht erledigt ist, wie der Hgb. S. LXX
Anm. annimmt. Gute Dienste wird auch für ge-
schichtliche Untersuchungen das sorgfältige und
ausführliche Wortregister leisten.

Kopenhagen.
J. L. Heiberg.

Viktor Schweizer, Ludolf Wienbarg. Beiträge
zu einer Jungdeutschen Aesthetik. Leipzig, Constan-
tin Wilds Verlag, 1897. 156 S, «•. M. 3.

Der treffliche Wienbarg war, wie fast das
ganze Junge Deutschland, eine legendarische
Figur geworden, über die sich dunkle. Sagen
von einem Buch ins andere schleppten. Erst
R. Hildebrand, auf den auch Schweizer (S. 29)
in diesem Sinne verweist, lenkte wieder die Auf-
merksamkeit auf den Fahnenträger der „zeit-

gemassen Litteratur“. Ein Schüler Elsters hat
nun dies Verdienst Leipzigs vermehrt, indem er
eine gute und klare Beschreibung der ästheti-
schen Stellung Wienbargs giebt. Ein einleiten-
des Kapitel über Namen und Begriff des Jungen

Deutschland (dessen Bezeichnung von Gutzkow

stammt und nicht von Wienbarg S. 12) stellt

sich auf den literarhistorischen Standpunkt, ohne

den politischen ganz aufzugeben. Er polemisirt

(S. 18f.) mit Recht gegen die einseitige Hervor-

hebung des politischen Standpunktes bei Prölss

und Brandes, doch aber nur, soweit es sich um

die Fragen praktischer Politik handelt: Politik in

höherem Sinne ist doch schliesslich der Ver-

such, die Nation zu einem höheren Lebensiileat

zu erheben, auch, den der Vf. (S. 24 f. und

bes. S. 81 f.) treffend als den Hauptpunkt des

jungdcutschen Programms ansicht. Rein litte-

rarisch-ästhetische Punkte wie der neue Dicbtcr-

begriff (S. 86 Anm.), ethische Forderungen wie

die berufene „Rehabilitation des Fleisches“ (S.

145), wissenschaftliche Ideen wie die Erweite-

rung des Begriffs der Aesthetik (S. 102f.) hän-

gen ja mit diesem nationalen, politisch-pädagogi-

schen Grundgedanken auf das engste zusammen.

— Das 2. Kap. (S. 3 1 f.) geht Wienbargs Werke
rasch durch und illustrirt seine Stilcntwickelung

(S. 37 f.) besonders an den Epithetis (S. 38)

und der „Gedankenstrichmanier“ (S. 39 Anm.).

Wienbarg, wie das ganze Junge Deutschland,

steht dem „Sturm und Drang“ so nah (S. 20),

dass die entschiedene Feindschaft gegen die

Romantik (S. 46 Anm. 93 u. ö.) zunächst in Er-

staunen setzt, weil ja doch Romantik und Genie-

periode selbst verwandt sind; und eben nur die

politische Grundtendenz Wienbargs (S. 69) macht

diesen Gegensatz gegen die politisch-reaktionäre

Romantik verständlich. So entwickelt sich Wien-

barg von E. T. A. Hoffmann, dem liberalsten der

Romantiker, zu Heine hin; er bleibt dabei aber,

innerhalb seiner Gruppe fast allein, ein Verehrer

Goethes (S. 54. 70), weil der junge Goethe (S.

140 f.), der Führer des Sturmes und Dranges,

ihm der klassische Goethe war, der alte Dichter

nur sein Erdenrest (S. 144 über den zweiten

Thcil des Faust). — Der dritte und Haupttbeü

(S. 6 1 f.) analysirt Wienbargs Thätigkcit als

Aesthetikcr, sein Verhältniss zu Vorgängern (S.

63 f.) und Nachfolgern wie R. Wagner (S. 81.

88. 129. 131 u. ö.) und Nietzsche (S. 55. 105

Anm. 131); die Berührungen mit Letzterem schei-

nen mir geringfügig. Das „Zeitgemässe“ (S. 72)

ist das Schlagwort Wienbargs; ich hätte deshalb

seine feindliche Stellung zur Historie (S. 96 Anm.),

in der er wirklich einmal Nietzsche nahe kommt,

viel stärker berausgehoben. Auch die Betonung

der geschichtlichen Natur aller Aesthetik (S.104L),

die eben zur Hcrausarbeitung der „Forderung

des Tages“ leiten soll, hat der Vf. nicht ener-

gisch genug acccntuirt, dagegen Wienbargs Unklar-

heiten („Bildung“ S. 99, „Kunst“ in vieldeutiger

Verwendung S. 103 Anm., S. 106 Anm.) gut

gezeigt. — Die Anwendung seiner Grundsätze

finden wir in dein 4. Kap. „Wienbarg als Kunst-

kritiker“ (S. 109f.), wo die wichtigsten Urtheile
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Wienbargs nach den Dichtungsgattungen zu-

sammengestellt werden (Byron S. 117; politische

Lyrik S. 119; Stellung zum Volkslied S. 122

Anin. und Begriff des Volkstümlichen überhaupt

S. 121; das historische Drama S. 132 und der

historische Roman S. 149; Shakespeare S. 137

und W. Scott — sehr merkwürdig! — S. 150

Anm.; Zeitroman S. 153 und „Kraftnaturen-

roman“, ein hübscher Terminus, S. 154). Wien-

bargs eigene Unfähigkeit zur Produktion wird

(S. 155) zu sehr aus seiner Doktrin heraus er-

klärt. (Dass Gutzkow kein Lyriker sein wollte,

S. 115, ist nicht ganz richtig. Eine Goethe-

Stelle ist missverstanden S. 87. „Frauen“ ver-

druckt für „Fragen“ S. 97.) Dann schliesst das

Buch etwas plötzlich ab; freilich stellt der Vf.

ein neues Werk über das Problem der „Litte-

raturphilosophie* (S. 1) in Aussicht. Wir moch-

ten vor dem überflüssigen neuen Ausdruck schon

jetzt warnen, sehen aber der Schrift des in

seiner Materie wohl bewanderten, klar dispo-

nirenden und gut schreibenden Vf.s mit den

besten Hoffnungen entgegen.

Berlin. Richard M. Meyer.

A. F. C. Vilmar, Ueber Goethes Tasso. 2. Aufl.

Gütersloh, C. Bertelsmann, 1897. IV u. 84 S. 8®.

M. I.

Die Frage, ob diese im J.
1869 aus dem

Nachlasse Vilmars herausgegebene Schrift auch

heute noch solche Bedeutung hat, dass ein Neu-

druck als wünschenswerth erscheinen musste,

kann man mit gutem Gewissen bejahen. Zwar

wird man sich aus dem Büchlein nicht über die

Entstehung des Dichtwerkes Ratb holen dürfen,

da man seit Düntzer, Fischer u. A. zu einer

klareren Erkenntniss der Geschichte des Dramas

gelangt ist, als sic V. besass, der z. B. noch

annahm, Tasso sei von Goethe im Mai 1788 im

vollen Schmerze des Abschiedes von Rom voll-

endet worden (S. 4); zwar wird man auch V.s

Darlegung über die historische Grundlage des

Stückes, die offenbar auf Manso zurückgeht,

ohne Gefahr überschlagen dürfen, denn auch in

dieser Frage sind wir durch die Erschliessung

neuer Quellen, namentlich des Serassi wesentlich

weiter gekommen. Was V. dagegen über die

dramatische Oekonomic des Tasso, über den

Reichthum an innerer Handlung und besonders

über die einzelnen Charaktere des Dramas vor-

bringt, wird man auch jetzt noch mit Interesse

und Nutzen lesen. V. gehört nicht zu den zahl-

reichen Bcurtheilern des Stückes, die etwa auf

dem Standpunkte Knebels stehen, der am 11. Ja-

nuar 1790 an seine Schwester Henriette schreibt:

„Goethes Tasso ist ein schönes Werk, man mag

cs aufschlagcn, wo man will, so fallen ausgesuchte

Gedanken ins Auge. Zur Vorstellung ist es nicht.“

Der Vf. theilt auch nicht die Ansicht derer, die

in dem Drama den ohnmächtigen Kampf eines

idealgestimmten, wcltunerfahrenen Dichters gegen

die selbstsüchtigen Intriguen des Hofes sehen,

„wo man in ernsten und in leichten Dingen

nie spricht ein wahres, unverstelltes Wort."

(Ariost, Ras. Rol. XL, 4.)

Er stimmt vielmehr in seiner Auffassung un-

gefähr mit Goethe selbst überein, wenigstens

mit dem älteren Goethe des Jabre9 1807, der

in den Annalen dieses Jahres von der Aufführung

des Tasso, „einer so reinen Darstellung zarter

geist- und liebevoller Hof- und Weltscenen“ be-

richtet. Bei der Besprechung der Charaktere

sucht er wie ein liebevoller Anwalt die guten

Seiten in vorteilhafte Beleuchtung zu rücken.

Leonorc verteidigt er ebenso gegen den Vor-

wurf der Heuchelei wie Alphons gegen die Ver-

dächtigung, nur aus persönlichen Motiven zu

handeln. Und wenn er die Prinzessin von der

Schuld an der tragischen Entwickelung durchaus

nicht freispricht, so ist er doch von Grimms

Beurteilung ihrer Persönlichkeit weit entfernt.

Eine gewisse Neigung zur Schönfärberei, die

uns heute nicht mehr zusagt, eine gewisse Weich-

lichkeit, die sich auch hier und da in der Sprache

bemerkbar macht, wird man dabei nicht ver-

kennen können.

Doch mag man im Einzelnen oder im Ganzen

von V.s Auffassung abweichen, wohlthucnd und

anziehend ist die Wärme und Hingabe, mit der

er dem Tasso — „seinem Lieblinge“ — den

Rang eines der grössten Meisterwerke Goethes

zu erkämpfen bemüht ist.

Der Neudruck erscheint in einem etwas grösse-

ren, angenehmeren Formate als die erste Auf-

lage, am Text ist nichts verändert, nur dass sich

leider zwei kleine Druckfehler (S. 23 u. 80) ein-

geschlichen haben.

Weimar. Eduard Scheidemantel.

Heinrich Morf, Geschichte der neueren fran-

zösischen Littcratur (XVI.— XIX. Jahrhundert).

Ein Handbuch. I. Buch: Das Zeitalter der Re-

naissance. Strassburg, Karl J. Trübncr, 1 898. Xu.

246 S. 8°. M. 2,50.

Während des ganzen zweiten Drittels unsers

Jahrhunderts war die französische Litteratur des

Mittelalters in Deutschland besser bekannt als in

Frankreich selbst; dort wurde sie mit mehr Eifer

studiert, mit mehr Sachkenntniss gewürdigt.

Der Litteratur des 16. Jh.s ist es niemals so

ergangen. 1828 veröffentlichte Saint-Beuve das

Tableau de la jxh'siefran^aise au lö e sikle. Die-

sem ersten Hauptwerke des jungen Kritikers sind

zahlreiche Arbeiten gefolgt, in denen mancher

Forscher Licht verbreitet hat über die gefälligen

Schriftsteller und die Dichter dieses Zeitalters.

Aus den letzten dreissig Jahren sind die ausge-

zeichneten Muster-Sammlungen von Brächet und

von Darmcsteter und Hatzfeld anzuführen, die

von philologischen und litterargeschichtlichen Ab-
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handlungcn begleitet sind, so wie die Werke von

Faguet, Petit de Jullevillc und seinen Mitarbeitern,

die da9 Bild der französischen Litteratur im 16. Jh.

erneut und verjüngt haben.

Diesen französischen Arbeiten gesellt sich nun

das Buch von Morf zu, das den gleichen Ge-

genstand behandelt. Seine Absicht ist es, in der

Form eines Handbuchs die Geschichte der fran-

zösischen Litteratur in der Neuzeit darzustellcn.

Das uns vorliegende 1. Bändchen umfasst das

Zeitalter von Ludwig XII. bis zu Heinrich IV.

(1498—1610).
Die richtigen Urtheilc eines geistvollen Mannes,

der seinen Gegenstand gründlich genug kennt, um
ihn zu beherrschen, die Genauigkeit eines Ge-
lehrten, der jede Einzelheit geprüft hat, der gute

Geschmack eines Littcraturkcnners, der jedem

Schriftsteller seinen richtigen Platz giebt, sind

die Vorzüge, die das Werk empfehlen.

Wenn hier der Ort zu Auseinandersetzungen

wäre, würde ich sagen, was ich bei den An-
sichten, die M. auf den ersten Seiten entwickelt,

vermisse, und würde an einige Einzelheiten im

Haupttheile des Buches etwas auszusetzen haben.

Aber, wie dem auch sei, das endgiltige Urtheil

muss sehr günstig ausfallen; man erwartet die

folgenden Bände des Werkes mit Spannung.

Genf. Eugene Ritter.

Geschichtswissenschaften.

Otto Cartellieri
,

Abt Suger von Saint -Denis,

1081— 1 151. [Historische Studien verüflentl. von
E. Ebering. XI.] XV u. 191 S. 8°. Berlin, E. Ebe-

ring, 1898. M. 5.

Man wird nicht erwarten, in diesem Buche
überraschenden Aufschlüssen über Sugers Leben
zu begegnen. Denn die Quellen, aus denen
unsere Kenntniss fliesst, sind oft durchforscht.

Aber nach den zahlreichen Darstellungen, die

mehr auf eine pomphafte Verherrlichung als auf

eine gewissenhafte Prüfung der Uebcrlieferung
ausgelien, wird man dieses streng sachliche

Lebensbild gern willkommen heissen. Es schil-

dert uns Suger zuerst als Staatsmann im Dienst
der Krone unter Ludwig VI. und Ludwig VII.,

vor allem seine Regentschaft während des zwei-
ten Kreuzzugs, dann sein Walten im engeren
Kreis als Abt von S. Denis, endlich seine „litte-

rarischc Thätigkcit und Geistesrichtung“. Sorg-
fältig gearbeitete Regesten schlicssen sich an.

Von den Beilagen erweist die eine den 13. Januar
1151 von neuem als Todestag Sugers, eine

andere bringt Verzeichnisse über Besitzungen,
Einkünfte und Rechte von S. Denis zu Sugers
Zeit, und über die von ihm erwähnten Münzen
und Mnasse.

Für die allgemeine französische Geschichte
wichtigere Ergebnisse sind mir nicht aufgefallen.
Dankenswert!! sind die Nachrichten über Sugers

wirtschaftliche Bestrebungen; u. a. ist zu be-

achten, dass die in Cluni durchgeführtc Verein-

fachung der Verwaltung sich in S. Denis nicht

findet. Der Antheil Sugers an künstlerischen

Unternehmungen dürfte anders zu bestimmen sein;

man vergleiche dazu die feinen Bemerkungen

Vöges in seinen Anfängen des monumentalen

Stiles im Mittelalter. Minder gelungen ist das

Portrait Sugers. Eine Reihe richtig beobachte-

ter Einzclzüge ist aufgegriffen, wie sie die Ueber-

lieferung an die Hand giebt, aber es fehlt ein

tieferes Verständniss seiner Individualität aus den

Zeitverhältnissen heraus. Das Verdienst der

Arbeit liegt in der zuverlässigen Erkundung des

äusseren Lebensganges.

Strassburg i. E. W. Lenel.

Julius von Pflugk-Harttung, Die Anfänge des

Johanniter-Ordens in Deutschland, besonders in

der Mark Brandenburg und in Mecklenburg. Berlin,

J. M. Spaeth, 1899. 176 S. 8®. M. 6.

Von den im Mittelalter gestifteten geistlichen

Ritterorden hat der älteste derselben, der der

Johanniter, unter wechselvollen Geschicken sich

bis heute erhalten. Der Templerorden wurde

1312 aufgelöst und der deutsche Ritterorden 1525

säkularisirt; die Johanniter jedoch, im Kampfe

mit den Ungläubigen von Palästina nach Rhodos

und von dort nach Malta zurückgedrängt, ver-

loren damit wohl ihre militärische Bedeutung, er-

hoben sich aber in Preussen unter Friedrich

Wilhelm IV. zu neuem Ansehen als ritterliche

Vereinigung für die Krankenpflege im Kriege.

Die segensreiche Wirksamkeit, welche sie aus-

übten, hat das Interesse auch für die Geschichte

des Johanniter- Ordens neu belebt, wie nicht

wenige in letzter Zeit erschienene Arbeiten be-

zeugen. Eine dem heutigen Stande der histo-

rischen Forschung entsprechende Gcsammtge-
sehichte des Ordens fehlt freilich und wird noch

lange ein Bedürfniss bleiben; denn es bedarf vor

ihrer Bearbeitung noch mannicbfacher Spezial-

untersuchungen über die einzelnen Grossprioratc

und Balcien, in welche der nach „Zungen“ ge-

thciltc Ordensbesitz sich weiter gliederte, und

ebenso über die im Orden einst maassgebenden,

leitenden Persönlichkeiten.

Erfreulicherweise kann die oben bczeichncte

Schrift als eine Vorarbeit von bahnbrechender

Bedeutung bezeichnet werden, wenn sie sich

auch auf die Baiei Brandenburg allein beschränkt

und im Besonderen mit dem ersten Herren-

mcister derselben Gebhard von Bortfclde be-

schäftigt, welchen der Vf. gleichsam neu entdeckt

hat; denn seine amtliche Würde und bedeutsame

Thätigkeit waren bisher nicht bekannt. Die

Schrift »st aber werthvoll nicht nur wegen ihrer

zahlreichen neuen Ergebnisse, sondern auch durch

die exakte, methodisch sichere Bearbeitung des

Gegenstandes, für welche dem Vf. nur ein lücken-
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haftes Urkundenmaterial zu Gebote stand. Um
dies zu gewinnen, waren mühevolle archivaliscbc

Studien nothwendig, deren Ergebniss der Vf. in

einem besonderen Anhänge (S. 125— 168) dar-

gclcgt hat. Wir erhalten darin aber mehr als

das, nämlich einen Bericht über die Schicksale

des Ordensarchivs und eine Uebersicht über die

Johanniter -Ordens -Bestände des Preuss. Geh.

Staatsarchivs und einer grossen Anzahl anderer

deutschen und mehrerer ausserdeutschen Archive,

also einen überaus schätzenswerthen Nachweis

von Quellenmaterial für alle, welche sich, mit der

Erforschung der Johanniter-Geschichte beschäfti-

gen werden.

Wenden wir uns nun zu dem Inhalte des

Buches, so beginnt der Vf. nach kurzer Einlei-

tung mit der Aufzählung der Grosspriorate „deut-

scher Zunge“, um sich dann der Baiei Branden-

burg mit dem Vororte Werben im besonderen

zuzuwenden. Von Werben her, in welchem Orte

Albrecht der Bär 1160 dem Orden umfangrei-

chen Besitz geschenkt hatte, dehnten die Johan-

niter ihre Besitzungen weiter aus, besonders in

Mecklenburg, im Fürstcnthume Wcrle, in Laucn-

burg und in Pommern. Von förderndem Einfluss

dabei waren im Anfänge des 14. Jh.s zwei

Ordensmitglieder, die Kommendatoren Ulrich

Schwabe und Gebhard von Bortfelde, beide aus

der Gegend von ßraunschweig, Hildesheim und

Goslar stammend. Der erstcrc erscheint um
1300 als Kommcndator von Braunschweig, Ne-

merow und Gardow und als angesehener Rath-

geber der mecklenburgischen und brandenburgi-

schen Fürsten, von denen ihm die beiden letzt-

genannten nahe bei einander liegenden Kommen-
den verliehen worden wraren. Seine Wirksamkeit

währte bis um 1320. Ihn überragte an Bedeu-

tung Gebhard von Bortfelde, Kommcndator von

ßraunschweig und Goslar, welcher zu der Würde
eines Herrenmeisters in seinem Orden gelangte.

Es geschah im Zusammenhänge mit den politi-

schen Wirren, die in der Mark Brandenburg

nach dem Erlöschen der hier regierenden Anhal-

tiner ausgebrochen waren. Ludwig der Baier

belehnte 1323 mit der von den Nachbarfürsten

beinahe schon aufgetbeiltcn Mark seinen 9 jähri-

gen Sohn Ludwig den Aelteren, konnte aber,

durch seinen Streit mit dem Papstthume verhindert,

sich nicht persönlich mit den märkischen Verhält-

nissen beschäftigen. Er bestellte daher zum Ver-

weser der Mark und Leiter des jungen Markgrafen
einen der tüchtigsten Fürsten jener Zeit, den

Grafen Rerthold von Henneberg. Unter dessen

Einfluss erfolgte 1327 die Ernennung des Bort-

felders zum Herrenmeister im nordöstlichen

Deutschland zu dem Zwecke, die Johanniter

dieser Gegend ihrer bisherigen fast neutralen

Stellung zwischen Ludwig dem Baicrn und dem
Papstthume zu entreissen und sic unter Führung
des bairisch gesinnten Herrenmeisters zu einer

entschiedenen Theilnahmc für die Sache des

Markgrafen zu bewegen. Aus demselben Grunde
auch verlieh Ludwig der Baier 1329 dem ersten

Herrenmeistcr den lleerschild. Dieser Versuch

des Hennebergers, die Johanniter für die Wittcls-

bacher zu gewinnen, wirft ein neues Licht auf

die umsichtige Behandlung der politischen Ver-

hältnisse durch den geschickten, klugen Diplo-

maten, dessen Familie im übrigen in naher Be-

ziehung zu den Johannitern stand. Einer seiner

Brüder war Grossprior des Ordens in Böhmen
und einer seiner Söhne Kommendator im Würz-
burgischen, über deren Leben und amtliche

Stellung der Vf. ebenfalls Mittheilungen gemacht

hat. Gebhard von Bortfclde erwies sich in der

That als ein entschiedener Anhänger Ludwigs

des Aelteren, der ihn als Rath und politischen

Unterhändler verwendete; aber seine Parteinahme

musste ihn und die Johanniter der Baiei Branden-

burg in Zwiespalt mit der Kurie bringen, die

den Wittelsbachem feindlich blieb. Wer mit

Gebannten umging, verfiel selber dem Banne;

und diesem Schicksale scheint auch der Bortfel-

der nicht entgangen zu sein. 1336 trat er, man

weiss nicht, ob freiwillig oder von der Kurie be-

droht, von seinem Herrenmcistcrainte zurück.

Er wurde wieder ein einfacher Bruder, blieb

aber in ehrenhafter Stellung, denn er erhielt

das Amt eines Kommendators in Tempelburg.

Urkundlich wird er noch am 9. Juli 1 347 er-

wähnt (S. 119).

Spezialuntersuchungen zur Geschichte der

Johanniter wie die vorliegende sind geeignet,

über politische Vorgänge im Mittelalter neues

Licht zu verbreiten. Wenn der Vf. das Er-

scheinen eines neuen Werkes unter dem Titel

„Der Johanniter- und der Deutsche Orden im

Kampfe Ludwigs des Baiem mit der Kurie“ in

Aussicht stellt, so dürfen wir auch von diesem

neue Aufschlüsse über den Verlauf jenes Prinzi-

pienstreites mit Bestimmtheit erwarten.

Berlin. J.
Heidemann.

Asta Heiberg, Erinnerungen aus meinem Leben.

2. Aull. Berlin, C. Heymann, 1897. XI u. 271 S. 8°.

M. 5.

Der historische Werth dieses Buches liegt in

den Schilderungen aus der Zeit der Kämpfe der

Herzogthümer gegen Dänemark und ihren Leiden

in der Zeit der Unterdrückung. Es sind leben-

dige Bilder, die den Beweis der Wahrheit in

sich tragen. Reich aber auch ist das Ruch an

Schilderungen anderer Personen und Zustände

aus dem Leben hoher und niederer Kreise unse-

res Volkes in diesem Jahrhundert. Eine wahre

Perle ist der Abschnitt, der überschrieben ist

Pogwisch— Niese. Was von Ulrike von Pogwisch,

der Schwester Ottiliens von Goethe, erzählt wird,

mögen sich auch die Literarhistoriker nicht ent-

gehen lassen. Menschlich aber ergreifender ist,
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was Frau Heiberg hier von der Grobschmieds-

frau Niese zu erzählen weiss. Diese und ähn-

liche Abschnitte machen das Buch sowohl kultur-

historisch zu einer bedeutsamen Quelle als auch

zu einem wahren Schatz jeder Familien-Bibliothek.

Breslau. G. Kaufmann.

Geographie, Länder- und Völkerkunde.

M. Deloche, Pagi et Vicairies du Limousin au

IX X e et XI* sicclcs. [Extraits des Mcmoircs

de l'Academie des Inscriptions et Beiles -Lcttres, t.

XXXVI, 2® p.] Paris, C. Klincksieck, 1899. 68

S. 4° mit 1 Karte. Fr. 3,50.

Vor mehr als vierzig Jahren hat der Vf.

bereits in einer preisgekrönten Schrift die Terri-

torialcinthcilung der Landschaft Limousin im

Mittelalter behandelt. Auf Grund der zahlreichen

seitdem veröffentlichten Urkunden und einiger

neuer im Anhang der kleinen Schrift mitgetheil-

tcr Dokumente ergänzt Deloche seine alte Ar-

beit. Ein neuer Gau und neun vicariae sind zu

den 22 Gauen und 45 vicariae hinzugetreten.

Ein alphabetisches Ortsverzeichnis und eine

sorgfältig ausgeführte Karte erhöhen den Werth
der kleinen Schrift, die, mit Ausschluss ver-

fassungsgeschichüicber Betrachtungen, lediglich

der historischen Geographie dient.

Paul Darmstädter.

Rechts- und Staatswissenschaften.

Axel von Gernet, Die Grundzüge »1er russi-

schen Landschaftsverfassung. Reval, Fr. Kluge,

1897. 34 S. 8". M. 1.

Die kleine Schrift giebt im Auszuge eine
klare und übersichtliche Darstellung des russi-

schen Gesetzes, das am 12. Juni 1890 für 34
Gouvernements die landschaftliche Selbstverwal-
tung neu ordnete. Der offizielle russische Text
liegt in der Ausgabe des russischen Rcichsgesetz-
buches vom

J. 1892 vor. Gernet enthält sich

jeder Kritik; er macht nur auf die wesentlichsten
Punkte aufmerksam, durch die sich das neue
Gesetz von dem seit 1864 in Geltung gewese-
nen ersten Selbstverwaltungsgesetz unterscheidet.
Als Einleitung schickt er einen Auszug aus den
im

J. 1863 veröffentlichten Motiven des alten

Gesetzes voraus; den Schluss bildet eine kurze
Darlegung der politischen Stellung, die den Adels-
korporationen in den inneren Gouvernements
Russlands eingeräumt ist. Zu dem neuen Gesetz
hat die Regierung keine besonderen Motive ge-
geben; die Tendenzen aller der zahlreichen Re-
organisationen Alexanders III. waren selbstver-
ständlich. — Die Selbstverwaltung von 1 864
war das Produkt der ersten liberalen Regierungs-
jahre Alexanders II. Damals war in Russland
Alles liberal, sogar »lie moskowitische Burcau-
kratie. Allein der Liberalismus hinderte diese

nicht zu begreifen, dass eine erfolgreiche Er-

ziehung des Volkes zu wahrhafter Selbstverwal-

tung die Vernichtung ihres eigenen Wesens be-

deute. Deshalb brachte sie es zu Stande, dass

trotz aller liberalen Phrasen der Motive das

Gesetz selbst den Landschaften nur den Schein

einer Selbständigkeit gab, während dem Wesen
nach die alte Beamtenherrschaft bestehen blieb:

die neuen Institutionen erhielten keine obrigkeit-

liche Gewalt, sie wurden als „Organe der Ge-

sellschaft“, die jeder staatlichen Autorität ent-

behrten, in strikten Gegensatz zu den Organen

der Regierung gestellt. In der Praxis trat nun

eine Konkurrenz ein, bei der der eine Theil

zugleich die staatliche Aufsicht über den andern

führte. Vergeblich konstatirten die hervorragen-

den russischen Staatsrechtslehre^ dass auf diese

Weise nie eine wirkliche Selbstverwaltung be-

gründet werden könne (Besobrasow, Gradowski;

deutsch J, Kngelmann in seinem vortrefflichen

„Staatsrecbt des russ. Reiches“ in Marquardsens

Handbuch des Oeffentl. Rechts). Die kläglichen

Ergebnisse der mit überschwänglichen Hoffnungen

erwarteten Selbstverwaltung riefen überall eine

grosse Enttäuschung hervor, die viel zu der

weiten Verbreitung des Nihilismus beigetragen

hat. Die Folge der nihilistischen Eruptionen

war dann die reaktionäre Regierung Alexanders

III. Ihre Ideale und Vorbihler sind in jener all-

russischen nationalen Despotie des 15. und 16. Jh.s

zu suchen, wo der Wille des Zaren und die Will-

kür seiner Diener jedes Gesetz und jede Ver-

waltung überflüssig machten. Das Gesetz von

1890 entzieht der Selbstverwaltung einen Theil

der dekorativen Freiheit und Selbständigkeit von

1864; irgend eine Realität von Rechten und

Pflichten giebt cs den Landschaften selbstver-

ständlicher Weise noch weniger als früher. Dafür

werden aber diesmal die 1864 streng verpönten

ständischen Prinzipien w’ieder hervorgekehrt. Man

hat die Zahl der Landschafts -Repräsentanten

bedeutend herabgesetzt, die Kompetenzen der

Versammlungen und ihrer Acmter wesentlich ein-

geschränkt, die Aufsichtsrechte der Rcgicrungs-

organe in weitgehendster Weise noch ausge»lchnt

und unter solchen Kautelen dann in den Ver-

sammlungen dem Adel ein unbedingtes Ueber-

gewicht über die andern Stände eingeräumt.

G.s Schrift ist für die Ostseeprovinzen be-

stimmt, wo das Gesetz bis jetzt nicht gilt.

Während in den innern Gouvernements eine land-

schaftliche Selbstverwaltung — richtiger freilich

der Schein einer solchen — erst seit wenigen

Dezennien cingeführt wird, haben Kurland, Liv-

land und Estland seit Jahrhunderten eine fest

eingebürgerte und bewährte Selbstverwaltung

besessen. Die russischen Selbstherrscher von

Peter dem Gr. bis Alexander II. haben die

staatsrechtlichen Grundlagen derselben anerkannt

und gewährleistet; von ihren Früchten hat das
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ganze Reich nur Vortheile gehabt. Seit der
|

Mitte dieses Jahrhunderts hat aber die Regierung

die organische Wcitcrentwickelung dieser pro-

vinziellen Selbstverwaltung systematisch gehemmt
und gehindert. Man sieht in ihr einen reichs-

feindlichen Separatismus, und daran vermag auch

die stets bewährte Loyalität der Provinzen nichts

zu ändern. Die Regierung Alexanders III. hat

der baltischen Selbstverwaltung die wichtigsten

Funktionen entzogen und die kümmerlichen Reste

unter die strengste Aufsicht der nationalen Bu-

reaukratic gestellt, die nun die Ostseeprovinzen

überflutbet, um Alles niederzxitreten, was anders

ist als im moskowitiseben Grossrussland. An ge-

wissen maassgebenden Stellen wünschte man nun

aber doch noch, dass die Provinzen selbst zur

völligen Beseitigung ihrer historischen Rechte

mitwirkten, indem sic selbst um die Einführung

der russischen Landschaftsinstitutionen, d. h. um

die vollständige Gleichstellung mit den innem Gou-

vernements nachsuchten. Kurland sollte damit

den Anfang machen: bereits 1878 wurde auf

dem dortigen Landtage, der den kurländischen

Grossgrundbesitz repräsentirt, der Antrag auf

Einführung der „Semstwo“ von 1864 gestellt,

aber mit grosser Majorität abgelehnt. 1897

wiederholte sich das. Es zeigte sich, dass auch

die energische Russilizirung unter Alexander III.

dem Lande noch immer nicht die erwünschte

Einsicht beigebracht hatte. Der Regierung

wurde ein Projekt vorgestellt, das der Provinz

in konservativem Geiste anstatt des Scheines der

„Semstwo“ eine bescheidene, aber wahrhafte

Mitarbeit an der Verwaltung einräumtc. Eine

offizielle Antwort erfolgte nicht. Aber die seit-

herigen Maassnahmen der Regierung lassen nicht

daran zweifeln, dass man in Petersburg ent-

schlossen ist, das Zerstörungswerk in den Ost-

seeprovinzen zu Ende zu führen und Alles aus-

zurotten, was an die gehasste Herrschaft „germa-

nischer Kulturträger“ erinnern könnte. Wie es

scheint, soll dies Werk jetzt zuletzt doch noch

die Draperie russischer Selbstverwaltung er-

halten. — Die Schrift G.s sollte den deutschen

Balten das Verständniss des russischen Gesetzes

erleichtern und hat diesen Zweck wohl auch er-

reicht. Gleich nach ihr erschien in der „Balti-

schen Monatsschrift“ (herausgeg. von Arn. von

Tideböhl, Juniheft 1897) eine kritisch und pole-

misch gehaltene Abhandlung „Die Semstwofrage
in Kurland“.

Berlin. O. Stavcnbagen.

Kunstwissenschaften.

Wilhelm Lübke, Die Kunst des Altertums.

Vollständig neu bearb. von Max Semrau. ICrund-

riss der Kunstgeschichte. 12. Aufi. 1.) Stuttgart.

Paul Ncflf, 1B99. X u. 371 S. 8° mit 2 farbigen

Taf. u. 408 Abbild, im Text. Geb. M. 6.

Der erste Tlicil von Lübkes weitverbreitetem

Handbuch hat durch diese Neubearbeitung sehr

gewonnen. Die Beherrschung des Stoffes, die

sichere Kritik, mit der unter den vielfach sich

widersprechenden Meinungen der Archäologen

in der Regel die richtige herausgegriffen und

verwerthet wird, der Takt, mit dem Wesent-

liebes und Unwesentliches geschieden werden,

die Klarheit und Präzision der Darstellung sind

um so höher anzuschlagen, als es sich um Ge-

biete handelt, die dem eigenen Arbeitsfeld Scm-

raus verhältnissmässig fern liegen. Um so mehr

dürfen wir hoffen, dass die künftigen Bände die-

selben Vorzüge womöglich in noch höherem

Grade aufweisen werden.

Wie nöthig eine gründliche Umgestaltung

war, lehrt ein Blick in die letzte noch von Lübke

selbst besorgte Ausgabe, in der die Hera Lu-

dovisi noch mit Atkamenes, die Aphrodite von

Melos mit der Schule des Pheidias, die Hera

Farnese mit Polyklet in Verbindung gebracht,

die Nikebalustradc und der Fries von Gjölbascbi

ins 4. Jh. versetzt, des Pantheon unter Augustus

behandelt und dem wichtigen Kapitel der Vasen

nur drei Seiten gewidmet werden. S. hat sieh

seiner undankbaren Aufgabe mit grossem Ge-

schick entledigt. Mag er schiefe Behauptungen

durch meist ganz unscheinbare Acnderungen ein-

renken, mag er durch Umstellungen und Er-

weiterungen oder durch Einschieben grösserer

selbständiger Abschnitte dem heutigen Stand-

punkt der Wissenschaft gerecht zu werden suchen,

stets hat er eine glückliche Hand, und es ge-

lingt ihm, den einheitlichen Charakter im Wesent-

lichen zu wahren. Immer lässt sich allerdings

der verschiedene Standpunkt des Verfassers und

des Bearbeiters nicht ganz vertuschen. Dass

der Hymnus auf den Farnesischen Stier, in dem

unter andern „die vollendet schöne Gestalt der

Antiope“ gepriesen wird, jetzt in den Satz aus-

klingt: „Da die Gruppe fast zur Hälfte neu ist,

lässt sich über die Komposition mit Sicherheit

nicht urtbeilen“, gehört zu den kleinen Bosheiten,

die sich ein Bearbeiter wobl erlauben darf.

Manchmal hätte man ein noch schärferes Ein-

greifen gewünscht. Dass die Triglyphen als

Stützpfeiler bezeichnet (S. 133), die Propyläen

von Elcusis, sowohl die kleinen des Appius

Pülcher als die grossen des Hadrian ,
unter den

athenischen Bauten des 4. Jh.s aufgezählt werden

(S. 162), dass die Virtus am Titusbogen als

Roma (S. 340), der Jason der Ficoronischen

Cista als Apollon (S. 306) figurirt, sind Fehler,

die unbedingt hätten verbessert werden müssen.

Von verfehlten Aenderungen habe ich eigentlich

nur eine gefunden, die von allen Urtheilsberech-

tigten längst aufgegebene Deutung der selinunti-

schen .Mctope mit Zeus und Hera auf die „liet igc

Hochzeit“, während Lübke richtig geschrieben

hatte „die Zusammenkunft des Zeus und der
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Hera“ und nur für den weniger kundigen Leser

hätte hinzufügen sollen „auf dem Ida“.

Dass die bedeutendsten Erscheinungen der

neueren archäologischen Littcratur, wie Mau’s

pompejaniseke Dekorationen, F urtwänglcrs Meister-

werke, das Theaterbuch von Dörpfeld und Reisch,

gebührend und doch mit verständiger Vorsicht

benutzt worden sind, versteht sich bei einem

Kunsthistoriker wie S. von selbst. Allen archäo-

logischen Forschern in allen Fragen gerecht zu

werden, war natürlich bei dem augenblicklichen

Gährungszustand unserer Wissenschaft unmöglich.

Manches, was ich meinerseits zu tadeln hätte,

wird von anderen Fachgcnosscn wahrscheinlich

gebilligt und gelobt werden. Ich will deshalb

auch mit dem Bearbeiter nicht darüber rechten,

dass er, um den hellenistischen Ursprung des La-

okoon zu retten, den Plinius eines dunklen Aus-

drucks zeihen zu dürfen glaubt, dass er den

einwandfreisten und bündigsten Zeugnissen zum
'Protz' den Timomacbos in die Zeit der Diadochcn
setzt, aus dem Streit über den Schöpfer der Nio-

biden die Folgerung zieht, die Gruppe müsse im

4. Jh. entstanden sein, und die augusteischen Re-
liefbilder noch für alexandrinisch hält. Mit allem

diesem steht er ja nicht allein. Aber aussprechen

möchte ich doch, dass er mir die künstlerische

Bedeutung der mykenischen Epoche — wohl
unter dem Einfluss von Brunns Kunstgeschichte
— entschieden zu unterschätzen scheint, während
er die korinthische Vasenmalerei wohl etwas zu

hoch taxirt; die Behauptung, ^lass die Klazome-
nischcn Sarkophage korinthische Elemente ver-

wenden, wird wohl nicht mir allein bedenklich

erscheinen. Ungern vermisst man eine Erwähnung
der Gicbelgruppe vom Hekatompedon, aus der
der Athenekopf S. 185 abgebildct wird, leider

in falscher Stellung und ohne Angabe seiner Zu-
gehörigkeit zum Giebel. Auch Damophon von
Messcne durfte nicht fehlen, mochte sich S. hin-

sichtlich der chronologischen Frage entscheiden,

wie er wollte. Und wenn ich mich auch freue,

dass S. die Bezeichnung Fran«;oisvasc beibehält,

so durfte doch der Name des Malers Klitias nicht

verschwiegen werden. Auch Arkesilaos, ohne
Zweifel die bedeutendste künstlerische Persön-
lichkeit der cäsarischen Zeit, hätte genannt wer-
den müssen. Für die Besprechung des etruski-

schen rempelbaus hätten die Ausgrabungen von
Falerii und Alatri verwerthet werden sollen. Für
die Behandlung der Ornamente würde eine stär-
kere Berücksichtigung von Riegls Stilfragen von
Vortheil gewesen sein. Ein Interpretationsfehler
ist es, wenn S. den Mykenäer, der auf dem
einen Goldbecher von Vafio den Stier mit der
Schlinge fängt, als Hirten bezeichnet. Doch will

ich mit diesen Ausstellungen S.s verdienstvolle
Arbeit natürlich nicht bekritteln, sondern nur
die Punkte bezeichnen, die mir bei einer künfti-
gen Auflage, die gewiss nicht ausbleibcn wird,

verbcsscrungsfähig erscheinen. Bis dahin wird

hoffentlich die wissenschaftliche Bearbeitung des

antiken Kunstgewerbes so weit fortgeschritten

sein, dass sich S. bei seiner Darstellung nicht

auf eine blosse Skizze zu beschränken braucht.

Auch die Umgestaltung der Abschnitte, die der

orientalischen Kunst gewidmet sind, sowie der

Einleitung, in der mit Recht der prähistorischen

Kunst ein wenn auch bescheidenes Plätzchen

cingeräumt ist, verdient volle Anerkennung.

Auf die Vermehrung der Abbildungen hat

S. mit Recht grosses Gewicht gelegt. Was
weggeblieben ist, bat die Ausmerzung reichlich

verdient. Ich hätte gewünscht, dass auch die

hässliche und interpolirte Wiedergabe des Stiers

von Tiryns und die falsche Rekonstruktion des

Lysikrates - Monumentes, in der die »üppige

Wunderblume“ noch die Füssc des Drcifusscs

statt des Beckens stützt, durch richtigere Zeich-

nungen ersetzt worden wären. Die neuen Ab-

bildungen — es sind ihrer nicht weniger als

240 — sind mit Geschick ausgcwählt. Nur die

Stephanosfigur und die Tholos vom Epidauros

vermisst man, die Breslauer Hydra- Aryballos ist

wohl hauptsächlich aus Lokalpatriotismus einge-

setzt. Sie verdient diese Auszeichnung nicht

ganz. Nicht dasselbe Lob wie der Auswahl

kann ich der Ausführung der Abbildungen er-

theilcn. Sie lassen viel zu wünschen übrig,

manche sind geradezu abscheulich. S. hat das

Buch nicht nur, wie er bescheiden wünscht,

lebensfähig erhalten, sondern ihm neues Blut ein-

gegossen. Soll es sich aber seine alten Freunde

bewahren und neue dazu gewinnen, so wird man

nicht sowohl auf kostspieligere als auf korrekter

ausgeführte Abbildungen bedacht sein müssen.

Halle a. S. C. Robert

Notizen und Mittheilungen,

An den deutschen Universitäten waren im Win-

terhalbjahr 1896/7 1090 ord., 575 aord. u. 76 Honorar-

Proff., sowie 753 Privatdozenten, zus. also 2494 Lehrer,

von denen 177 d. evgl.-theolog., 73 d. kath.-theol-, 233

d. jurist., 728 d. medizin. u. 1283 d. philos. FakulL an-

gehörten.

Prof. Mommscn hat bei d. Acad. des lnscrip-

tions in Paris, als auswärtig. Mitgl. ,
beantragt, diese

möge gemeinsam mit d. kgl. preuss. Akad. d. Wiss.

e. corpus nummorum, c. Verzeichn, aller im Altertb.

geprägten Münzen herausgeben. Der Antrag ist der Kom-

miss, f. litterar. Arbeiten überwiesen worden.

Am 21. Juni ist in Eisenach c. Museum thüring-

Alterthümer, dessen Aufgabe d. Sammlg, Erhaltg u. Pflegt

geschichtl. Alterthümer sein soll, in e. Saale d. Gvmn.

errichtet worden.

Zu e. Expedition d. Royal Geographical Society

in London zur Erforschg d. Südpols sagt d. Kcgicrg

— vorausgesetzt dass d. Parlament s. Zustimmg giebt

— e. Unterstützg v. 45000 Lstr. zu.

Gelehrte Gesellschaften und Vereine.

ln d. Junisitzg d. Arckäolog. Gesellsch. zu Berlin

sprach Hr. Th. Schreiber aus Leipzig üb. d. Ergehn.
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der im letzt. Winter begonnen. Sicglinschen Ausgrabgn
auf d. Boden d. alten Alexandria u. legte e. Keihe Fund-

stücke vor; Hr. Fr. Studniczka aus Leipzig hielt

unter Vorzeigg mehrerer Gipsabgüsse e. Vortrag üb.

Phidias* lemnischc Athcna u. wies genauer als bisher

d. Zugchorigk. d. Dresdener Kopfes zu d. Athena-Torso

nach. Hr. Wiegand aus Konstantinopcl sprach üb.

d. ältest. Porosbauten auf d. Akropolis, bcs. üb. d.

grössten d. Tempel, von dem soviel Reste erhalten sind,

dass seine Maassc genau bestimmt u. er einschliessl. s.

Gicbclgruppen u. s. Dachschmucks in Zeichng wieder-

hergestellt werden kann.

In d. Gesellsch. f. BrdJtdt zu Berlin hielt am 8. Juli

Hr. Theob. Fischer aus Marburg c. Vortrag üb. Rei-

sen im marokkan. Atlas -Vorland.

Personalchronik.

Ernennungen, Auszeichnungen usw.

I. An Universitäten usw. Der ao. Prof. d.

Assvriologie an d. Univ. Leipzig, Dr. Heinrich Zim-
mern, ist als ao. Prof. u. Nachfolger Prof. Delitzschs an

d. Univ. Breslau berufen worden. — Der ao. Prof, in d.

philos. FakulL d. Univ. Berlin, Dr. Fran z Winter, ist

als o. Prof. f. kl«M. Archäol. an d. Univ. Innsbruck

berufen worden. — Der ao. Prof. d. Gesch. a. d. Univ.

Kiel, Dr. Carl Rodenberg, ist zum o. Prof, befördert

worden. — Der Hilfsbibliothekar a. d. Univ.- Bibi, in

GöUingcn. Dr. K. Haeberlin, ist z. Bibliothekar er-

nannt worden. — In d. Jurist. Fakult. d. Univ. Breslau

hat sich Dr. jur. Frcudcnthal als Privatdoz. habilitirt.

— Der o. Prof. d. österr. Zivilprozesses an d. Univ.

Wien, Hofrath Dr. Anton Menger, tritt wegen c.

hartnäck. Augenleidens in d. Ruhestand. — D. ao. Prof,

in d. jurist. Fakult. d. Univ. Bonn, Dr. Ernst Lands-
berg, ist zum o. Prof, befördert worden.

II. An Gymnasien usw. Zu Professoren sind er-

nannt worden d. Oberlehrer Czwalina u. Dr. Hccp
am Gymn. in Wetzlar u. Dr. P rau sc u. Vicdt am
Gymn. in Lissa. Prof. Spee am Gymn. in Ostrowo ist

an d. Gymn. in Gnesen versetzt worden.

Todesfälle:

Der Oberbibliothekar d. Univ.-Bibl., Dr. Otto Rau-
tenberg, 57 J. alt, in Königsberg i. I*r.; Prof. Dr.

David Kaufmann aus Budapest, 47 J. alt, in Karls-

bad; Gymn.- Prof. Dr. Teuffei, am 30. Juni, in Tü-
bingen; der ao. Prof. d. klass. Philol. u. Direkt d.

Prov.-Mus., Dr. Klein, am 1. Juli, 61 J. alt, in Bonn.

Neu erschienene Werke,
vom 6. Ms 11. Juli in der Redaktion cingelicfcrt.

Acschyli Choephoroi, Ed. Fr. II. M. Blaydes. Halle,

Waisenhaus. M. 4.

Bctzingcr, B. A., Seneca-Albun. Freiburg i. B., Herder.
M. 3.

Blaydes, Fr. H., M. Adversaria critica in Aristopha-

ncm. Halle, Waisenhaus. M. 3.

Bruinier, J. \V\, D. dtsche Volkslied. Lpz., Tcubncr.
Geb. M. 1,15.

Bücher, K. , Arbeit u. Rhythmus. 2. Aufl. Ebda.
M. 6.

Chajcs, H. 1\, Proverbia-Studien zu d. sog. Sulomon.
Sam inlg C. X-XXII, 16. Uri., Schwctschke. M. 1,60.

Consonanzen u. Dissonanzen. Gedichte e. ungar.
Musikers. Lpz., Tiefenbach. M. 2,50.

Eulenburg, Frz., Zur Frage d. Lohncrmiltclg. Jena,

Gustav Fischer. M. 3.

Haardt, J., Ave, Imperator. Slttg., Kielmann. M. 4.

Harztagebuch, mit Gedichten v, Frieda Schanz,
illustr. v. E. Schulz. Lpz., Ticfcnbach. Geb. M. ?.

Kirche, D. kathol., uns. Zeit. Hgb. v. d. Lco-Ge-
sellsch. in Wien. 9. H. Br!., Allg. Verlags-Gesellsch. M. 1.

Korn, G., D. Medizin im 19. Jh. [Am Ende d. Jhs.

X u. XI.] Brl., Cronbach. M. 5.

Kuffncr, G. M-, D. Dtschcn im Sprichwort. Hcidelb.,

Winter. M. 1,20.

Kühlbrandt, E., D. ev. Stadtpfarrkirche A. B. in

Kronstadt 1. H. Kronstadt, Hontcrusdruckerei.

Lex Salicu, hgb. u. crl. v. H. Geffcken. Lpz., Vcit&
Comp. M. 7,

Licdcron, Middelnederlandschc geestelijkc, naar een

Parijsch Hdschr. uttg. door C. Lecontre. Licr, Van In &
Cie.

Lublin ski, S., Litterat. u. Gcscllsch. im 19. Jh. (Am
Ende d. Jhs. XII u. XIII.] BrL, Cronbach. M. 5.

Luthers, D. Martin, deutsche Briefe, ausgewählt u.

erläut. v. G. Buchwald. Lpz., Bcrnh. Richter. Geb. M. 2.

Mcntz.G., Joh. Phil. v. Schönborn, Kurf. v. Mainz,

Bischof v. Würzburg u. Worms 1605/73. II. Jena,

Gustav Fischer. M. 7,50.

fMerkel, A., Gesamm. Abbdlgn uus d. Geb. d. allg.

Rechtslehre u. d. Strafrechts. M. 23.

Pfungst. A., E. dtscher Buddhist (Obcrpriisidialrath

Th. Schultzc). Stttg., Frommonn. M. 0,75.

Roeber, Frdr., Tristan u. Isolde. E. Tragödie. Lpz.,

Baedeker. M, 2,

Roggc, B ,
Aus sieben Jahrzehnten. II. Bd. Hannover,

Carl Meyer. M. 5.

Sohns, Frz., Unsere Bilanzen. 2. Aufl. Lpz., Tcubner.

Geb. M. 2,40.

Spitxncr.A., Psychogene Störgnd. Schulkinder. Lpz.,

Ungleich. M. I

.

Strümpell, L., D. pädagog. Pathologie. 3. Aufl. hgb.

v. A. Spitzner. Ebda. M. 9,25.

Tschitscherin, B., Philosoph. Forschgn. Heidelb..

Pctters. M. 8.

Version, An Arabic, of the Acts of the Apostlcs and

the Scvcn Catholic Epistlcs cd. by Marg. Duntop Gibson.

Lond., Clay. Sh, 7. 6 d.

Demnächst erscheinende Werke.

Aus dem Gebiete der

Theologie . Albert, B., Consuetudincs Monasticac.

I: Consuet Tarfcnscs. Stttg., J. Roth. Etwa M. 8.

Philologie. Braun, O., D. Buch Synhados. Nach

c. Hs. d. Museo Borgiano. Stttg., J. Roth. Etwa M. 6.

— Lindmeyr, B., D. Wortschatz in Luthers, Emscrs

u. Ecks Uebersctzg d. N. T.s. Etwa 8 Bog. Strassb.,

Trübner. M. 2,50.

Geschichte . Müller, L., Badische Landtagsgesch.

I: D. Anfang d. landständ. Lebens i. J. 1819. Etwa

15 Bog. BrL, Rosenbaum & Hart. M. 4,50.

Geographie. Monnier, M«, Le tour d’Asie. 1:

Cochinchinc, Annam, Tonkin. Paris, Pion. Fr. n.

Kunstwissenschaft. Jutlassohn, S., Melodik u. Har-

monik bei Richard Wagner. Brl-, Harmonie. M. 0,80.

Zeitschriftenschau.

Theologie und Religionswissenschaft.

Ztschr. f. Kirchgesch. XX, 2. W. Boussct, Beitr.

z. Gesch. d. Eschatologie. — J. v. Pflugk-Harttung,

D inner. Vcrhültn. d. Johanniter Ordens in Dtsehld, bc

sond. im üstl. Niedcrdtschld (bis z. Beginn d. Herren-

meisterwürde) (Schl.). — F. Priebatsch, Staat u. Kirche

in d. Mark Brandenburg am Ende d. M.-A.s (Forts.).

— Fr. von Bezold, Luthers Rückkehr von d. Wart-

burg. — Enders, E. neu aufgefund. Brief Luthers an

d. gefong. Kg Christian 11. von Dänemark, 28. Sept.

1532. — P. Tschackert, Erläutergn zu Luthers Brief-

wechsel mit d. Stadt Güttingen, nebst c. ungedruckt.

Briefe d. Lic. Basilius Schumann. Pfarrers zu Rogascn

in Sachs., v. 5. Jan. 1531. - O. Clemen, E. Luther-

wort. — W. Friedens bürg, Beitr. z. Briefwcehs. d.

kathol. Gelehrten ntschlds im Reformal -ZlnUer (Forts.).
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Theologie und Religionswissenschaft.

E. Pfennigsdorf, Vergleich der dogmatischen

Systeme von R. A. Lipsius und A. Ritschl.

Zugleich Kritik und Würdigung derselben. Von der

Karl Schwarz-Stiftung mit dem ersten Preise gekrönt.

Gotha, F. A. Perthes, 1896. VII u. 191 S. 8°. M. 2,40.

Der Vf. beschäftigt sich mit den dogmati-

schen Systemen der beiden Theologen, deren

dogmatische Arbeit in der Gegenwart das meiste

Interesse in Anspruch nimmt. Dabei handelt es

sich aber nicht eigentlich, wie der Titel sagt, um

einen „Vergleich (!) der dogmatischen Systeme“,
vielmehr um eine Erörterung über die wissen-

schaftlichen Prinzipien der Dogmatik bei

Lipsius und Ritschl. Insofern bietet also die

Schrift weniger, als der Titel verspricht. Auf

der anderen Seite bietet sie mehr insofern, als

sie sich nicht bloss auf kritische Darstellung be-

schränkt, sondern von der Kritik aus fast durch-

weg zur selbständigen Lösung der behandelten

Probleme fortzuschreiten sucht. Die Probleme,

um die es sich handelt, sind überwiegend er-

kenntnisstbeorctischcr Natur: auf eine allgemeine

Erörterung über die Elemente des Erkennens

überhaupt (S. 6— 33) und über die Möglichkeit

der Metaphysik (S. 33— 58) folgt eine Unter-

Buchung über die besonderen Probleme der re-

ligiösen Erkenntnistheorie („Zweiter I heil : Das

religiöse Erkennen“, S. 59—108; „Dritter Theil:

Offenbarung und Gemeinde“, S. 109—-119), so-

dann ein Abschnitt, der sich mit den „Folge-

rungen für das System“ (S. 120—172) beschäf-

tigt. Anhangsweise werden endlich die in den

voraufgehenden Ausführungen wiederholt gestreif-

ten Probleme der dogmatischen Methodenlehre

im Zusammenhang erörtert („Die beiden Auf-

gaben der evangelischen Dogmatik“, S. 173

191). Die Kritik des Vf.s ist sachlich und

gründlich; nur an vereinzelten Stellen kontrastiv

die Wärme, mit der er für Lipsius cintritt,

mit der Schärfe der Kritik, welche an Ritschl

geübt wird. Der Standpunkt des Vf.s ist cha-

raktcrisirt durch die energische Bekämpfung der

positivistischen Tendenzen und durch die Behaup-

tung der Nothwendigkeit der Metaphysik. In

der Rehabilitation der Metaphysik sieht der Yt.

die unentbehrliche Vorbedingung für die erfolg-
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reiche FOrtführung der dogmatischen Arbeit : den

Weg dazu bahnt er sich, indem er den Gedanken*

gangen des Dorpater Philosophen G. Teichmüller

folgt (vgl. S. 13, 19 ff., 50 f., 99 f., 137, 183).

In jener Bekämpfung des auch in der Gegenwart

noch herrschenden extremen Empirismus besteht

der eigentliche Werth der Abhandlung; gegen-

über den positiven Ausführungen des Vf.s da-

gegen lassen sich — so beachtenswert!» auch

manche von ihnen sind (vgl. z. B. S. 50 f.) —
dennoch die Bedenken nicht zurückhaltcn. Erstens

nämlich stützen sich die Argumente, mit denen

der Vf. die NothWendigkeit der Metaphysik und

weiterhin die Berechtigung der „ philosophischen

Dogmatik“ als einer Wissenschaft der christlichen

Weltanschauung zu erweisen sucht, auf die Argu-

mentationen einer Philosophie, welche zwar ihrer-

seits den Konflikt mit den Interessen der Reli-

gion vermeidet, welche aber — ganz abgesehen

von einzelnen höchst problematischen Ausführun-

gen (vgl. insbesondere die an Trcndelenburg er-

innernde Erörterung über das Verhältnis von

Anschauung und Begriff, S. 22 ff., und die Aus-

sagen über die „ Unendlichkeit der Begriffe“,

S. 55 f.). — an den entscheidenden Punkten all-

zusehr dem Dogmatismus huldigt (S. 98 ff.), als

dass man in ihr ein Heilmittel gegenüber dem
Positivismus oder gar eine Korrektur des zu-

weilen nicht ganz einwandfrei interpretirten (S.

28, 183) Kantischcn Kritizismus sehen dürfte.

Zweitens aber wird man auch nicht übersehen
dürfen, dass die Polemik des Vf.s gegen die

Einseitigkeiten der psychologischen Erforschung
der Religion, deren Wurzeln er durch seine Be-
stimmungen über das theoretische Erkennen ab-

zuschncidcn sucht, nicht durch eine allscitigc

Untersuchung über das Wesen der Religion er-

gänzt wird. Die Behauptung z. B., dass „in der
Religion tbatsächlich auch das kausale Denken
eine Stelle hat“ (S. 98), wird nur gelegentlich

und in aphoristischer Weise (vgl. z. B. S. 95 f.)

zu begründen versucht, ohne dass die Frage
nach dem Verhältnis der sogenannten Katego-
rien zur religiösen Erkenntnis ernstlich ins Auge
gefasst würde. Insbesondere aber ist es der
geschichtliche Charakter der Religion, dessen
Berücksichtigung man vermisst: das unbefriedi-

gende Gefühl, welches in dieser Beziehung die
im dritten Plicil („Offenbarung und Gemeinde“)
gegebene Kritik erweckt, wird noch erheblich

verstärkt durch die Art, wie der Vf. das Vor-
handensein eines „ungelösten Problems“ in die-

ser Beziehung anerkennt (S. 166). Trotz dieser
Mängel zeugt die Abhandlung von scharfem Den-
ken und systematischer Begabung. Stil und Kor-
rektur sind an mehreren Stellen nicht ganz sorgfältig.

Halle a. S. C. Stange.

Lasciana nebst den ältesten evangelischen Syno-
dalprotokollen Polens 1 555/61. Hgb. von

1172

Hermann Dalton. [Beiträge zur Geschichte der

evangelischen Kirche in Russland. III. Band.] Berlin,

Reuther & Reichard, 1898. XVI u. 575 S. 8". M. 12.

Wie kaum ein zweiter hat sich Dalton um die

urkundliche Aufhellung der Geschichte der evan-

gelischen Kirche in Russland, seinem Adoptivvater-

land, verdient gemacht. Im Jahre 1887 hatte er im

ersten Band seiner Beiträge die Geschichte der

evangelisch -lutherischen Kirche behandelt, 1889

aber ein Urkundenbuch der evangelisch -reformir-

ten Kirche herausgegeben. Der dritte Band

wendet sich Polen zu. Er besteht aus zwei

Theilcn: I. Lasciana S. 1— 368, Denkschriften

und Briefe Johanns a Lasco, dem D. 1881 eine

schöne Biographie gewidmet hat; II. klcinpol-

nischc Synodalprotokolle S. 371— 566. Der

grosse Gewinn, den das Buch für die Geschichte

der Reformation in Polen darbietet, zeigt sich im

ersten Theil bei einer Vergleichung mit der leider

unvollständig gebliebenen Gesammtausgabe von

Laskis Werken durch A. Kuypcr (Amsterdam

1866). Sie bot nur 134 Briefe des für Polen

typischen Vertreters der Reformation, aber davon

waren 106 schon anderweitig gedruckt; D. giebt

unter 108 bei Kuyper fehlenden Briefen 93 un-

gedruckte. Die kleinpolnischcn Synodalproto-

kolle 1555— 1561 hatte Fel. Wanofski schon

1873 in der Gemeindebibliothek zu Sluzk ent-

deckt. Sic waren auch von D. für seine Laski-

biograpbic benutzt w'orden, aber für die Ge-

schichte der evangelischen Kirche in Polen war

ein vollständiger Abdruck geboten. Zu ihrer

Ergänzung sollten jetzt noch die Akten des

Herrnhuter Archivs über die Verhandlungen der

böhmischen Brüder mit den evangelischen Polen

veröffentlicht werden. Beiden Theüen hat D.

eine schöne Einleitung vorausgeschickt, in wel-

cher er die Ergebnisse aus den neuen Quellen

zusammenstellt, kritisch würdigt und sich mit dem

neuesten Werk über Laski, mit Pascals Bio-

graphie (Jean de Lasco 1894), auseinandersetzt.

Zur Erläuterung der Qucllenstücke hat D. reiches

Material in den Anmerkungen gegeben, dessen

Werth um so höher anzuschlagcn ist, als die Ge-

schichte des Ostens noch vielfach dunkel und

ihre Quellen besonders für deutsche Leser sehr

entlegen sind.

Wenn ein grosser Theil der Lasciana weni-

ger unserer Kenntniss der Lebensgeschichte des

Reformators Laski zu gute kommt, indem sieb

Laskis Briefe zu Anfang der 1530er Jahre ganz

mit dem Geschick seines Bruders Hieronymus,

eines Parteigängers Job. Zapolyas, beschäftigen

und uns mehr einen Blick in die verworrenen Ver-

hältnisse Ungarns thun lassen, als in Laskis

innere Entwicklung, so ist doch viel neues Licht

für die lückenhafte Lebensgescbichtc des edlen

Polen und sein Charakterbild gewonnen. Laskis

Reisen nach Basel und Italien 1525/26 werden

jetzt aufgeheUt, die Ernennung zum Bischof in
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Vesprim durch Joh. Zapolya lässt sich in ihrem

sehr bescheidenen Werth erkennen. Sein Ab-

gang aus Polen zu Ende 1536 und sein endgiltiger

Bruch mit der alten Kirche lässt sich klarer ver-

folgen. Das Verhältnis zu Erasmus und der

Mandel um die Bibliothek dieses Gelehrten wird

durch die Briefe vom 1. Juli 1526 an L. Amer-

bach und vom Mai 1533 an Erasmus etwas auf-

geklärt, bedarf aber noch weiterer Untersuchung.

Für die spätere Zeit ist besonders die Beleuch-

tung von Laskis Tbätigkcit in England durch

sein Gutachten über die Frage der Messgewän-

der und die Ansprache an den König Eduard

S. 60 ff., 63 ff. beachtenswert!».

Auch die innere Entwicklung Laskis vom
Standpunkt des Erasmus mit der Hoffnung auf

eine Wiedergeburt der römischen Kirche bis

zum entschiedenen Calvinismus lässt sich jetzt in

ihren Schwierigkeiten und in ihren nicht immer

schlichten Wegen klarer übersehen. Unwillkür-

lich verräth der begeisterte Biograph Laskis

einige Beklemmung bei der Mittheilung einzelner

der neu gefundenen Briefe. Die bedenkliche

Aeusscrung an M. Auctus: Quodsi aliter ad alios

quam ad te scribo nonnumquam (S. 258, vgl.

D.s Bemerkung S. 260) und die weitschweifigen

Briefe an A. Krzyeki, dessen Charakter Laski

kennen musste, S. 27 1 ff., 27 5 ff. geben viel zu

denken. Sicher hat D. Laski mit Recht gegen

den Vorwurf der Heuchelei gegenüber von Koryt-

kowski S. 1 1 in Schutz genommen, aber cs ist

nicht so leicht zu verstehen, wie Laski er9t am
16. März 1543 auf sein Krakauer Kanonikat ver-

zichten konnte, so sehr sich D. bemüht, den

Anstoss zti beseitigen. Man wird auch „den

bittern Ausfall Calvins wider die häuslichen Ver-

hältnisse Laskis“ (S. 541 Anm. Op. Calv. 18,

349) nicht mit D. rasch auf die freilich schwie-

rigen Verhältnisse des stets gcldbedürftigen Lis-

rnanin umdeuten dürfen. Vergerio in Württem-

berg beweist, wie schwer cs einem einstigen

römischen Prälaten ward, sich in die kleinbürger-

lichen Verhältnisse evangelischer Theologen zu

schicken und Haus zu halten. Wird angesichts

des reicheren Quellenmaterials das Urtheil über

Laski in einzelnen Punkten nüchterner werden,

wie das auch bei anderen seiner Zeitgenossen

der Fall ist, der Kern seiner Persönlichkeit bleibt

ein edler, tüchtiger. Das ist auch der Fall, wenn
man Laskis Begegnung mit den Schwaben 1556
etwas anders beurtheilen muss als D. Laski

unternahm mit seiner Reise nach Stuttgart etwas,

was ihm unmöglich glücken konnte, auch wenn
Brenz nicht mit seiner eigenartigen Ubiquitäts-

lehre ihm entgegengetreten wäre. Denn sein

Auftreten machte nicht nur auf diesen, sondern
auch auf den in der Abendmahlslehrc von Brenz
unabhängigen Matth. Alber und den ruhigen

Kasp. Grätcr als „die verordneten Theologen“
(S. 75) und die nüchternen Staatsmänner am

j

[

Stuttgarter Hof den Eindruck des „jactare“,

quod sentiat in hoc articulo cum Augustana

confessione, also des leichten Hinwegschwcbcns
über den eigentlichen Gegensatz, obwohl man
ihn rücksichtsvoll und freundlich behandelte. Vgl.

Theol. Studien aus Württb. 1882, 198.

Leider giebt D. nur Briefe Laskis, während

unsere Zeit auf einseitige Briefsammlungen ver-

zichtet und Briefwechsel giebt, die erst ein volles

Verständniss ermöglichen. Die evangclisch-refor-

mirten Blätter von Szalatnay (Prag 1892), in

welchen D. einen Brief von Melanchthon und

sechs Briefe von Anianus an Laski veröffentlicht

hat, sind schwer zugänglich. Diese Briefe ge-

hören in die Lasciana, wie der Brief seines

Bruders Hieronymus S. 6, die von A. Krzyeki

S. 275, 281 und der unbekannte Brief des Eras-

mus überden Werth seiner Bibliothek von 1 533 S. 9.

Der Text ist nicht immer einwandfrei, da die

Vorlagen theilweise schlecht geschrieben sind und

D. keine paläographisch geschulte Kraft zur Seite

stand. Daher finden sich nicht wenige Lücken.

Da und dort wird die Textkritik bessern können.

So sind die Briefe an Herzog Albrecht von

Preussen vom 10. Scpt. 1534 und an die Her-

zoge von Bayern vom 1 1 . Sept. nach einem

Konzept geschrieben. Eine Vergleichung zeigt,

dass S. 191 Z. 1 1 zu de cujus zu ergänzen ist:

majestalc und Z. 17 vindicaturus, S. 188 Z. 15

aber in hac re zu lesen ist. Einem Paläographen

würde wohl auch die Entzifferung des Briefes

von Laski vom 19. Nov. 1526 an seinen Oheim,

auf den D. verzichten musste, gelingen. Jene

mangelhafte, aber gehaltreiche Handschrift in

Petersburg, der D. so viele Briefe verdankt,

bedarf einer eingehenden Untersuchung, ob sie

eine Sammlung von Laskis Öriefkonzepten mit

der Antwort seiner Korrespondenten ist, oder

auch von Laski Abschriften seiner Brief-

originale giebt. Daran hängt für die Beurthci-

lung des Bibliothckhandels mit Erasmus viel. Ist

der Brief vom 1. Juli 1 526 Abschrift eines Ori-

ginals, in dem Laski an Amcrbach schreibt:

Nunc reliquum pretii Bibliothccae Erasmi nostri

mitto ducentos florenos aureos, und zugleich mit

dem Geld abgegangen, dann ist der Brief an

Erasmus vom Mai 1533 Nr. 25 ein Räthsel.

Laski kann unmöglich vergessen haben, dass er

vor 7 Jahren die Kaufsumme ganz erlegt hat

(vgl. S. 20). Der ganze Handel, auch die Art,

wie Erasmus sich die nach dem l ode des Erz-

bischofs Laski 1533 gesandten 200 fl. aneignet,

ist nicht ganz reinlich, aber ist der Brief vom

1. Juli 1526 Original, dann ist Erasmus ein

Betrüger, Laski aber in Geldsachen ein Kind,

das sich missbrauchen lässt. Ist der Brief nur

Konzept, dann kann bei dem Polen zwischen

Wollen und Vollbringen noch ein weiter Raum

gedacht werden. Er mochte die 200 fl. zu an-

derem Zweck nöthiger gehabt haben.
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Auch in dem werthvullen Kommentar wird

da und dort eine Berichtigung nöthig sein. Z. B.

S. 127 kann Sichard von der „neuen Ketzerei“

nicht reden, da sein Werk nur altkirchliche

Schriftsteller nach dem Vorbild des Erasmus zum
Abdruck brachte. S. 402 handelt es sich nicht

um ein von Trecesius verfasstes unbekanntes

Bekenntniss der evangelischen Kirche Klein-

polens, sondern um eine Beitrittserklärung. Vgl.

S. 403, Z. 10, 423, Z. 17. Noch wichtiger als'

die Beiträge zur Lebensgeschichte des einzelnen

Polen sind die leider nur 6 kurze Jahre um-
fassenden, ursprünglich aus Privatanfzeichnungen

des Jakob Sylvius erwachsenen Synodalproto-
kolle der klcinpolnischen evangelischen Kirche,

welche uns einen Blick in die Entwicklung die-

ser jungen Kirche thun lassen. Scharf treten

die Schwierigkeiten, mit denen zu ringen war,
hervor. Hier wittenbergische, dort schweize-
rische Richtung und ein starker Zug zu den
praktisch bewährten bdhmischen Brüdern, auf der
einen Seite Mangel an hervorragend und kraft-

voll begabten, theologisch gründlich gebildeten
Kührern, auf der andern Seite eine noch wenig
geschulte, kaum erst aus dem römischen Kirchen-
dienst herübergenommene Geistlichkeit, ein muthig
unternommener ehrlicher Kampf gegen herge-
brachte Zuchtlosigkeit, ein tüchtiger Anlauf zur
Hebung des sehr unwissenden Volks durch Unter-
richt, Dürftigkeit in den äusseren Verhältnissen
in Folge mangelhafter Ordnung der Frage des
Kirchenguts, starkes Eingreifen der Antitrinita-

rier unter dem Schutz des Adels; aber alle diese
Schwierigkeiten treten zurück vor der Frage, ob
die Kirche ihre Selbständigkeit gegenüber dem
grundherrlichen Adel wahren kann, dem die
Kirchen gehören, und der auf den Synoden sehr
stark, zum 1 heil in lärmender Weise hervortritt.
Die Gefahr, welche die junge Kirche bedrohte,
ist dieselbe, mit welcher die deutsche Kirche
vor Gregor VH. zu kämpfen hatte, und welche
U. Stutz in seiner Basler Antrittsrede scharf ge-
kennzeichnet hat. Es ist die Gefahr, zur grund-
herrlichen Eigenkirche hcrabzusinken. Die
Aufgabe der Kirche in Polen war nicht nur
Herstellung einer Union wie in Sendomir, son-
dern die Schaffung einer breiten, selbständigen
Volkskirche, die Herstellung einer starken, zen-
tralen Kirchengewalt auf dem Boden der Syno-
den. Die Frage, ob Laski, der Mann aus der
Mitte iles polnischen Adels, mit seiner Beweglich-
keit bei allem Eifer und aller Erfahrung, oder
jene stillen, ruhigen, einfachen Männer, welche
auf dem Gebiet der Gemeindeverfassung und
Zucht Grosses geleistet, die böhmischen Brüder,
die rechten Leute hierzu waren, lässt sich nicht
abweisen. D. steht hier in scharfem Gegensatz
zu Kruske, der in seiner Dissertation über Georg
Israel (Breslau 1894) den Satz aufgestellt hat:
„Die Wirksamkeit des Joh. a Lasco in Polen

hat die Befestigung und Verbreitung der Refor-

mation daselbst wenig gefördert.“ Die Jesuiten,

welche den Adel in ihren Erziehungsanstalten

gewannen, haben die Achillesferse der jungen

Kirche mit ihrem Scharfblick erkannt.

Nabern. G. Bossert.

Philosophie.

M. Lazarus, Die Ethik des Judenthums. Frank-

furt n. M., i. Komm, bei J. Kauffmann, 1898. XXV
u. 470 S. 8°. M. 3.

Fast 1 5 Jahre liegen nach der Vorrede

zwischen der ersten Konzeption des Plans zum
vorliegenden Werk und dem Erscheinen des

ersten Bandes. Abschnitt I (— S. 183) ist be-

titelt: Die Grundlegung der Sittcnlehre; er han-

delt in 3 Kapiteln von den Quellen, dein Prin-

zip und dem Charakter der jüdischen Sittcn-

lehre. Abschnitt II (— S. 361) stellt das Ziel

der Sittlichkeit dar: cs ist die Heiligung des

Lebens. Die nachbleibenden Seiten des Buches

enthalten Anmerkungen und 2 Register. Der

zweite Band soll den „Weg zur Sittlichkeit“

(Tugenden und Pflichten) erörtern und „die Ge-

staltung der Sittlichkeit, welche geschaffen wer-

den soll* (d. i. die sittlichen Gemeinschaftsformcn:

Familie, Haus, Schule, Gesellschaft, Kommune,
Staat).

Drei Jahrtausenden entstammen die Schriften,

aus denen Lazarus schöpft. Daneben aber be-

trachtet er auch „den lebendig, historisch fortge-

erbten und fortbewegten Gesammtgeist des jüdi-

schen Stammes als Quelle“ für eine Ethik des

Judenthums (S. 81). „Hier gilt es, das öffent-

liche Bewusstsein auch in seinen geheimsten Re-

gungen zu belauschen, mit zarten Sinnen auch

die Imponderabilien des ethischen Geistes zu er-

fassen; \va9 nur als dunkle Ahnung und ideale

Sehnsucht die Herzen des Volkes bewegt, in

begriffliche Form und sprachliche Gestalt zu

bringen“ (S. 73). „Die Verschiedenheit der

Zeiten, die Besonderheit der Umstände und die

Trennung der individuellen Personen tritt weit

zurück hinter der siegreichen, gcstaltungskräfti-

gen, einheitlichen Fortbildung des Gesamint-

geistes, welche auf der ureigenen inneren Fort-

bewegung der Grundgedanken selbst beruht;

aus der innersten Quelle der Ideen selbst schöpft

sie ihre Kraft“ (S. 6).

In diesen Worten tritt uns zugleich die

Stärke und die Schwäche des Buches entgegen.

Seine Stärke: es ist ein Buch aus einem
Guss, von einem, einheitlichen Geist durch-

drungen. Seine Schwäche: es bietet keine

Geschichte; was wir kennen lernen, ist nicht

„die Ethik des Judcnthums“, sondern die Ethik

eines Kreises beut lebender Juden. L. steht

der Gcsammtheit jüdischen Scbriftthums etwa so

gegenüber wie in früherer Zeit selbst die „wissen-
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scbaftliche“ christliche Theologie dem neuen

Testament. Ein Geist sollte durch alle seine

Bücher und Briefe hindurchziehen, der Gedanken-
kreis ein der Hauptsache nach gemeinsamer sein.

Jetzt sucht man den Gedankenkreis jedes ein-

zelnen Autors rein zu erfassen, ihn aus den

Zeitverhältnissen, der Umgebung, der Individuali-

tät des Schriftstellers und ihrem Werden zu ver-

stehen. Ohne es zu wissen und ohne es zu

wollen, besitzt L. noch eine gute Portion von

der talmudischen Harmonisirungstendenz. Alle-

gorisch-phantastische Deutung von BibelWorten

findet sich ebenfalls nicht selten. Tiefgreifende

Unterschiede, welche eine mehrtausendjährige

Entwicklung zur Folge hatte, werden auf dem
Altar der Gleichmacherei geopfert. Und doch:

schon das alte Testament ist ja keine Einheit.

Propheten und Priester haben eine verschiedene

Ethik. Natürlich stimmen sie in vielen Punkten

überein; aber in andern unterscheiden sie sich

um so gründlicher; und es geht doch auf keinen

Kall an, gewisse Prophetenworte, welche den

Werth des Ritualgesetzes und seiner Erfüllung

der sittlichen Gesinnung gegenüber stark zurück-

setzen, als charakteristisch für die Ethik des

Judenthums überhaupt auszugeben (wie L. es

thut), zumal jene Prophetenworte gesprochen

wurden, bevor die allseitigc Ausbildung des

Zeremonialgesctzcs erfolgt war! Hätte L. die

Resultate der alttestamcntlichcn Bibelkritik in

seinem Werk zu ihrem Recht kommen lassen,

hätte er sich vom Geist der Geschichte durch

die Zeiten führen lassen: er würde wohl nicht

eine „ureigene innere Fortbewegung der Grund-

gedanken** des Judenthums konstatirt haben. So
redet Hegel: — die Geschichte kennt eine solche

Selbstentfaltung von Gedanken, die rein aus

innern Motiven mit eiserner Konsequenz vor

sich geht, höchstens ganz ausnahmsweise, viel-

leicht nie. Hätte es keine babylonische Ge-
fangenschaft, keinen Cyrus, kein Jahr 70, keine

Unterdrückungen, keine Verfolgungen gegeben:
der „Gesammtgeist“ des Judenthums wäre ein

anderer, die „Fortbewegung seiner Grundge-
danken“ würde anders ausgefallen sein. Frei-

lich, L. wird einwerfen, es fehle mir das „innige,

kingegebene Einlcben in den Gesammtgeist“,
welches er an sich selbst rühmt; deshalb könne
ich auch kein Urtheil in der Sache abgeben.
Allein ich antworte mit Goethe:

Was Ihr den Geist der Zeiten heisst.

Das ist im Grund der Herren eigner Geist,

In dem die Zeiten sich bespiegeln.

Einige Beispiele zum Beweis dafür, wie unge-

schichtlich manche Ausführungen sind! In § 54
giebt L. zu, dass es hinsichtlich der Tradition

„nicht bloss zwei verschiedene Lehrmeinungen,
sondern geradezu zwei verschiedene Richtungen“
giebt. Er nennt sie Traditionalismus und Ratio-

nalismus. Jener will nur überlieferte Lehren

anerkennen, und die Thatsacbe der Ueberliefe-

rung ist ihm eine genügende Begründung; dieser

fordert eine wirkliche Begründung für jeden ein-

zelnen Satz (sei cs aus der Schrift oder aus

der Vernunft), er ermöglicht also einen Fort-

schritt in der Gesetzgebung. (Auch der Ratio-

nalismus soll durchaus konservativ sein. Ich

bezweifle, ob die orthodoxe Partei im Juden-

thum das anerkennen wird.) In der weiteren

Entwicklung wird der Traditionalisten und ihrer

Ansichten im Einzelnen fast gar nicht mehr ge-

dacht; die Darstellung bewegt sich durchaus im

Sinne des Rationalismus. Wenn sie aber der-

gestalt die eine der beiden grossen Richtungen

ganz unberücksichtigt lässt: kann sic dann noch

den Anspruch erheben, ein Sprachrohr für den

Gesammtgeist zu sein?

In den § 157— 162 gesteht L. zwar zu,

dass es innerhalb des Judenthums eine national-

pnrtikularistische und eine' menschheitlich- univer-

salistische Richtung gegeben hat und giebt. Um
aber von einer Ethik „des“ Judenthums sprechen

zu können, muss er den Unterschied unberech-

tigter Weise für einen nicht ethischen, sondern

bloss psychologischen ausgeben. Und in der

Einzelausführung tritt überall die universalistische

Tendenz — entgegen der Geschichte — durch-

aus einseitig in den Vordergrund. So wird die

jüdische Ethik allgemein eine nicht nationale,

sondern universale genannt. Nach § 153 steht

der Weg zur Seligkeit der rabbiniseben Lehre

gemäss „allen Menschen offen, und es bedarf

keiner religiösen Uebung, keines Tempels und

keines Opferdienstes um das Ziel zu erreichen,

sondern nur der sittlichen Läuterung und lieb-

reichen Gesinnung“. In § 162 wird dagegen

zugegeben, dass in der Rabbinenwelt ein Gegen-

satz hinsichtlich der Frage besteht, „ob nur

Israel zur Erfüllung der mosaischen Gesetze ver-

pflichtet ist, oder auch alle Menschen, welche

dieselben kennen lernen“.

Die gesammte Ritual- und Zcrcmonialgesetz-

gebung geräth natürlich durch die universalistische

Tendern in ein ganz falsches Licht. Die theilweise

Emanzipation von jenen Gesetzen, welche in

Wirklichkeit eine Selbstaufgabe des alten Juden-

thums der „Schriftgclehrten und Pharisäer“,

einen völligen Bruch mit der Vergangenheit be-

deutete, erscheint bei L, als eine mit innerer

Konsequenz aus dem Charakter des Judenthums

sich ergebende Entwicklung. Die Schattenseiten

des Geistes der Gesetzlichkeit und der zeremo-

niellen Einengung des Lebens werden nur flüch-

tig angedeutet; Lob über Lob wird dagegen auf

die angeblichen guten Folgen gehäuft. Die „zere-

moniale Pflichterfüllung“ soll eine Quelle ethischer

Belehrung und Erziehung, ein vorzügliches Mittel

zur Heranbildung sittlicher Persönlichkeiten

sein, soll ethische Gesinnung pflanzen, soll den

Menschen stets auf das Ideale, auf eine höhere
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geistig-sittliche Welt hinlenken. Jal es wird sogar

als ein „eigentümlicher Vorzug des formalen Be-

griffs der Gesetzlichkeit“ hängestellt, „dass vor

ihm der Unterschied des Grossen und Kleinen,

des Haupt- und des Nebensächlichen in der

Lebensführung verschwindet“ (S. 237). Es
heisst wahrlich die Augen vor den Thatsachen

mit Gewalt verschliesscn, wenn man diese Gleich-

stellung von Ethischem und Zeremoniellem, von

Bedeutungsvollem und Nichtigem (auch auf dem
Gebiet des Sittlichen) für einen Vorzug ausgiebt,

— eine Gleichstellung, welche mit Notwendig-
keit bei der Masse und oft auch bei ihren Führern
zu dem Mücken -Seigen und Kamele-Verschlucken
führt.

Unhistorisch ist es schliesslich auch, wenn L.
der Ethik des Judentums eine Strenge und einen

Grad von Autonomie zuschreibt, die sich mit

Kants kategorischem Imperativ messen könnten.

Die Selbständigkeit des Ethischen wird angeblich

durch seinen theologischen Charakter und durch
die theistische Begründung nicht aufgehoben. Es
heisst sogar: „Nicht zur Begründung des Sitt-

lichen, sondern zur Einschärfung desselben gehört
die Beziehung auf Gott“ (S. 94). Jeder Eudä-
monismus und Utilitarismus soll der jüdischen
Moral fern liegen. Wer das alte Testament
vorurthcilslos durchforscht, wird in ihm gerade
das Gegentheil von alledem finden. Und wunder-
barerweise giebt L. an einer Stelle (§ 128)
sogar noch vom Talmud zu, dass seine Weisen
„oft, vielleicht allzuoft“ sich gegen das kind-
liche Volksbewusstsein nachgiebig erwiesen haben,
indem sie Verheissung von Lohn und Strafe als

Motive zum ethischen Handeln benutzten. Aber
trotzdem soll der Eudämonismus gegen die ge-
sammte Lebensanschauung des rabbinischen Geistes
seinl

L.s Werk macht der idealen Gesinnung sei-
nes Vf.s sicher alle Ehre. Aber eine Ethik
„des Judenthums ist es nach dem Gesagten
schlechterdings nicht. Eine solche müsste die
Verschiedenheit der Zeiten, Oerter, Individuen
und Richtungen zum Ausdruck bringen, würde
aber damit den einheitlichen Charakter natürlich
verlieren. Und noch ein Weiteres! L. beschränkt
sich, wie ich schon sagte, nicht auf die schriftlichen
Quellen: auch Sitten, Gebräuche, Institutionen,
Volksgeist müssen ihm sein Material liefern. Da
würde es nun aber doch die Gerechtigkeit er-
fordern, dass nicht nur das Lobenswcrthe herbei-
gezogen wird. L. führt die Art an, wie ein
Berliner jüdischer Verein leidtragende Volks-
genossen pekuniär unterstützt. Er folgert aus
der betreffenden Einrichtung mit Recht, dass sie
der Idee hochherzigen, zartsinnigen Wohlthuns
ihre Entstehung verdankt. Aber soll diese Ein-
richtung dem Konto des jüdischen Gesammtgeistcs
zu gut geschrieben werden, so darf zur Bestim-
mung seines sittlichen Niveaus anderseits die un-

bestreitbare Thatsache nicht übergangen werden,

dass in weiten Kreisen des jüdischen Erwerbs-

lebens eine nicht geringe Unredlichkeit herrscht,

die von denselben Kreisen nicht als Unsittlicb-

keit empfunden und betrachtet wird. Woher
diese Unredlichkeit stammt? ob sie etwa als die

Wirkung jahrhundertelanger Knechtung und Be-

drückung milder zu bcurtheilen ist? ob sic

grösser ist als in manchen christlichen Kreisen?

— das sind Fragen für sich. Genug, die Un-

redlichkeit ist da und charaktcrisirt den Gesammt-

geist des Judenthums gerade so gut wie diese

oder jene einzelnen sittlichen Einrichtungen und

Bräuche.

Zum Schluss noch ein kurzes Wort! Kein

Volk, kein Mensch, keine Institution kann von

Jemand gewürdigt werden, der sie hasst. Aber

auch von Keinem, der in sie verliebt ist. Ohne

Liebe, ohne Hass, nur verstehn wollen, sich der

Sache hingeben — das ist das Kennzeichen des

wahren Historikers. Kein Antisemit ist im Stande,

das Judenthum gerecht zu bcurtheilen; aber —
auch kein Lazarus! Sein Volk und dessen Sitten

und Lehren sind ihm heilig: das erweckt unsere

Sympathie und unsere Achtung. Sein Volk ist

ihm auch jetzt noch das auserwählte Volk, alle

'Fugenden, alles Lobenswcrthe glaubt und

sucht er in ihm wiederzufinden: wir werden es

begreifen und verzeihlich finden. Aber werden

wir es ihm glauben? „Der“ Geschichtsschreiber

des Judenthums darf weder Jude noch Christ

sein. Vielleicht ist er gerade darum bisher noch

nicht gefunden. Den Talmud zu würdigen ver-

möchte nur Jemand, der nicht in talmudischcm

Geist erzogen wäre, «1er aber die Lust und

Fähigkeit besässe, sich ganz in ihn einzuleben.

Und dieser Jemand dürfte so bald nicht geboren

werden.

Kiel. Erich A dickes.

Philologie und Litteraturgeschichte.

Srivara’s Kathäkautukam. Die Geschichte

von Joseph in persisch-indischem Gewände. Sans-

krit und deutsch von Richard Schmidt. Ge-

druckt mit Unterstützung Seiner Lordschaft, des Unter-

Staatssekretärs für Indien. Kiel, C. F. Hoeselcr, 1898.

X u. 210 S. 8®. M. 9.

Auf die ausführliche Notiz über das Kathä*

kautukam, die Schmidt 1893 gegeben hatte,

lässt er jetzt auf Grund der Säradä-Hdschr. von

Poona eine Ausgabe des Textes und eine Ueber-

setzung folgen. Bei beidem wird man einzelne

Ausstellungen zu machen haben, im Ganzen aber

— soweit ohne Einsicht der Hdschr. hier ein

Urthcil statthaft ist — das Gebotene für aus-

reichend erklären können. Kür nicbtsanskritistischc

Leser, wenn das Buch solche haben sollte, wären

hier und da erklärende Anmerkungen erwünscht

gewesen. Wer bedenkt, welch wichtige indische
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Texte gegenwärtig noch unveröffentlicht daliegen,

wird cs nicht mit ungetheilter Befriedigung be-

trachten, dass dem in jeder Hinsicht wcrthloscn

Machwerk des Srivara eine Bemühung zu gute

gekommen ist, die anderswo besser angebracht

gewesen wäre.

Des hohen britischen Beamten, dessen Libe-

ralität die Veröffentlichung ermöglicht hat, hätte

der Vf. besser in andrer Form gedacht als in

jener, welche auf dem Titel gebraucht und im

Vorwort noch zweimal wörtlich wiederholt ist;

ich kann sie weder für deutsch noch für englisch

noch für geschmackvoll halten.

Kiel. H. Oldenbcrg.

Hymnodia Gotica. Die Mozarabischen Hym-

nen des alt-spanischen Ritus. Aus handschrift-

lichen und gedruckten Quellen hgb. von Clemens
Blume S. J. [Analecta hymnica medii aevi. Hgb.

von Clemens Blume und Guido M. Droves.

XXVII.] Leipzig, O. R. Reisland, 1897. 296 S. 8°.

M. 9.

Das Vorwort der vorliegenden Ausgabe (S.

5— 58) giebt zunächst eine gründliche Orientirung

über die früheren Arbeiten zur mozarabischen

Hymnologic. Es sind nur zwei Werke, die als

selbständige Arbeiten übrig bleiben: das im J.

1 502 auf Veranlassung des Kardinals und Erz-

bischofs Xiracnes von Alpbons Ortiz herausge-

gebene mozarabische Brevier, und dessen Neu-

ausgabe durch den Erzbischof F. A. Lorenzana von

Toledo (Breviarium Gothicum . . ., Madrid 1775).

Bei der Seltenheit des Breviers von Ximenes-

Ortiz war das iin 86. Bande der Patrologia latina

von Migne wieder abgedrnckte Brevier Loren-

zanas bis jetzt das einzige allgemein zugängliche

Werk, auf das man für die Kcnntniss der Hym-

nen des mozarabischen Ritus angewiesen war.

Soweit ein Theil der diesem Gebiete angehori-

gen Hymnen in allgemeine hymnologischc Werke
(Daniel, Neale u. a.) Eingang gefunden hat, sind

sie hauptsächlich nur aus den genannten spani-

schen Brevieren geschöpft. Lorenzana selbst

hatte zwar neben dem Druck von Ortiz für die

Hymnen auch mehrere Handschriften benutzt, gab

dieselben aber gleichwohl in einer vielfach sehr

verwahrlosten und unzuverlässigen Gestalt. Un-

ter diesen Umständen ist die jetzt von Blume

besorgte, auf handschriftlicher Grundlage beru-

hende Ausgabe der mozarabischen Hymnen die

erste und einzige für wissenschaftliche Zwecke
brauchbare Veröffentlichung derselben. Das

handschriftliche Material selbst hatte Dreves ge-

sammelt und dem Hgb. zur Bearbeitung zur Ver-

fügung gestellt. Unter den 10 Handschriften

spanischen Ursprungs, die noch entdeckt werden

konnten, und die einen grösseren oder kleineren

Theil des Hymnenschatzes enthalten (ihre Be-

schreibung S. 21 ff.), befinden sich die von Lo-

renzana benutzten, nicht aber alle früher von

Ortiz benutzten Quellen, so dass eine Reihe von

Hymnen, die in dessen Brevier enthalten sind,

nicht handschriftlich aufgefunden werden konnte,

für welche also dieses Brevier die handschriftliche

Quelle ersetzen muss. 25 Hymnen von den 210

Nummern der neuen Sammlung waren bisher unbe-

kannt und sind aus den jetzt ans Licht gezoge-

nen Handschriften hier zuerst veröffentlicht. Die

handschriftliche Ueberlieferung dieser mozarabi-

schen Hymnen ist leider vielfach so verwahrlost,

dass es auch auf Grund des dem Hgb. vorliegenden

Materials bei vielen dieser Gedichte nicht möglich

war, den ursprünglichen Text mit Zuversicht kri-

tisch herzustellen
;

in vielen Fällen war er, um nur

einen lesbaren Text zu geben, auf Konjekturen an-

gewiesen, die er selbst nur probeweise als Emen-

dationsvorschlägc geben will; in Fällen nament-

lich, wo neben dem alten Druck von Ortiz keine

andere Textquelle vorlag, glaubte er, von der

sonstigen konservativeren Behandlungsweise ab-

gehen zu sollen. Der sorgfältige textkritische

Apparat hinter jedem Hymnus giebt selbstver-

ständlich über jede vorgenommene Acndcrung

Rechenschaft; er giebt auch ein reichliches Va-

riantenverzeichniss, das auch solche orthographi-

sche Eigentümlichkeiten berührt, die (wie der

Wechsel von v und b) ein spracbgescbichtliches

Interesse haben können. Für die kritische Her-

stellung der Texte im Einzelnen ist der philolo-

gischen Kritik noch reichlicher Spielraum gebo-

ten; jedenfalls aber bietet die vorliegende Aus-

gabe die solide Grundlage für alle weitere Arbeit

an denselben. Ohne auf Einzelheiten der Les-

art sonst hier weiter cingehen zu können, möchte

ich im Vorübergehen nur bemerken, dass S. 74,

Str. 10, 2 statt pariterque sanclo doch wohl

spirituque sanclo zu lesen ist, wie S. 79, Str. S, 2

und S. 81, Str. 8, 2, wenn man nicht lieber

nach Analogie von S. 217, Str. 18, 2 oder S.

265, Anm. zu Nr. 189 emendiren will. Die von

Dreves und Blume gemachte Bemerkung (S. 54),

dass in diesen lateinischen Hymnen spanischer

Herkunft wahrscheinlich nach Bedarf des Me-

trums, in Versen, die scheinbar eine Silbe zu

wenig haben, Worte, die auf s mit einem Kon-

sonanten anlauten (sm, sp, st), zuweilen mit dem

Vorschlag eines c- Lautes zu lesen sind, scheint

mir sehr plausibel (einzelne Anhaltspunkte dafür

geben auch die Handschriften; vgl. die Anm. S.

182, 194), wenn ich auch in Fällen wie S. 181,

Str/ 4, 2 und S. 275, Nr. 200, Str. 4, 4 (in

welchem letztem Falle es sich um einen Anlaut

mit einfachem s handelt), gegen die Anwendung

dieses Gesetzes Bedenken erheben möchte. —
Diejenigen im mozarabischen Ritus gebrauchten

Hymnen, die ganz sicher fremden Ursprungs sind,

sind nicht im vollständigen Text mitgetheilt, wohl

aber neben den sicher mozarabischen auch alle

diejenigen, bei denen auch nur eine entfernte

Möglichkeit spanischer Herkunft noch vorhanden
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ist. Uebcr die bei der Ausscheidung beobach-
teten Grundsätze wird im Vorwort S. 3 2 ff.

ausführlich Rechenschaft gegeben. Eine Ueber-
sicht über sämmtliche im mozarabischen Ritus

nachweisbar bis zum 16. Jh. gebrauchten Hym-
nen giebt indessen am .Schluss das alphabetische

Register der Hymnenanfänge (S. 290— 296),
das zugleich in Tabellenform eine sehr er-

wünschte Gcsammtübersicht über die handschrift-

lichen Quellen giebt; die nicht im vollen Text
in dem Bande gedruckten Hymnen fremder Her-
kunlt sind dabei besonders gekennzeichnet. S.
48 ff. wird bei Gelegenheit . ein durch Daniels
Schuld in die Litteraturgeschichtc gekommener
Irrthum berichtigt, bezüglich dreier Hymnen
(„Deus jxilcr ingenite", „ laut meta noclis transiit°

und „In malttlinis surgimus*), die von dem ge-
nannten Hymnologcn lediglich in Folge eines
Versehens und von Andern auf Grund seiner An-
gabe dem hl. Hilarius von Poitiers zugeschrieben
worden sind. — Die literarhistorischen

, sowie
auch die sprachlichen und metrischen Probleme,
die sich an die mozarabischen Hymnen knüpfen,
gedenkt der Hgb. eingehender in einer Spezial-
studie zu behandeln, die als eines der nächsten
Hefte der von ihm und Dreves herausgegebenen
„Hymnologiscbcn Beiträge“ erscheinen soll.

München. K. Lauchen.
N. Persichetti, Alla ricerca della Via Caecilia.

(S.-A. aus dem Bullettino dell'lmp. Istituto archeolo-
gico germanico. Vol. XIII, Anno 1898, Fase. 3.]
Rom, Tipografia della R. Accademia dei Lincci, 1898.
S. 193—220 (Tavola VII). 8»

\ on der Existenz des Via Caecilia wissen
wir erst, seitdem Chr. Hülsen die Inschrift CIL
VI 3 824 = 31603 richtig gelesen und zugleich
alle wesentlichen Folgerungen für die Ermittlung
des Laufes und der Geschichte der Strasse ge-
zogen hat (Notiz, d. Scavi 1896, 87 ff.). Im
Anschluss an Hülsens Abhandlung und zugleich
in b ortführung seiner eigenen Arbeit über die
Via Salaria (1893) verfolgt der Vf. in ausser-
ordentlich sorgsamer Untersuchung die Spuren
er

\*a Caecilia von ihrer Abzweigung von der
Salaria bei Ponte Buido bis jenseits Amitemum,
namentlich ihren durch die Terrainverhältnisse
sehr erschwerten Ucbcrgang über die Appennin-
kette zwischen dem Gebiete der Aequer und
der Sabiner. Wenn die Arbeit auch im End-
ziele nur eine Bestätigung dessen bietet, was
Hülsen bereits gesellen hatte, so sind ihre ge-
wissenhaften und besonnenen Feststellungen doch
entschieden von Nutzen und verdienen Dank.

hlallc
' G. Wissowa.

Volksschauspiele aus dem Böhmerwalde.
Ocsammclt, wissenschaftlich untersucht und hgb. von
J-J. Ammann. IBciträgc z. deutsch -böhmischen
Volkskunde, geleit, v. Adolf Hauffen. II. Band,

|,ra8- J - ü - Calve, 1898. XII u. 187 S. 8“.
Al. 2,40.

Ammann, der sich durch seine Erneuerung

des Höritzer Passionsspiclcs um den Aufschwung

des südlichen Böhmerwaldes grosse Verdienste

erworben hat, eröffnet mit dem vorliegenden

Werke ein Unternehmen, das ihm jeden Freund

der Volkskunde zu warmem Danke verpflichtet.

In 3—4 Heften sollen eine Reihe von Volks-

schauspielen des Böbmcrwaldes veröffentlicht wer-

den, denen ein Schlussband mit den wissenschaft-

lichen Ergebnissen des Hgb.s folgen soll. Schon

der vorliegende 1. Theil weckt das lebhafte Ver-

langen nach rascher Aufeinanderfolge der folgen-

den Theile und des Schlussbandcs, um so mehr,

als die Einleitung sich mit Absicht auf das zum

Verständniss des Ganzen unbedingt Nothwendige

beschränkt. Die fünf Stücke dieses Bandes, die

mit Ausnahme des letzten oft im Böhmerwalde

aufgeführt werden und weit verbreitet sind, zei-

gen, wie tief im Herzen des Böhmerwäldlers,

den das Leben wahrlich nicht auf Rosen bettet,

die Freude an Schaustellungen wurzelt, aus der

doch nur der unbewusste Drang hervorleuchtet,

aus der Mühsal harter Lebensführung zu reinerer

Daseinsfreude sich zu retten. Am unmittelbar-

sten und frischesten, dem Volke am nächsten,

muthet das Christkindlspicl an, das zweite der

hier zum Abdrucke gelangenden Spiele; sehr

lyrisch gehalten, bringt es das Gefühlsleben der

Böhmerwäldlcr reicher als die anderen zum Aus-

drucke, die es auch an Verbreitung überragt.

Seine Beliebtheit zeigen die vielen Hdschr.n, die cs

überliefern; der Hgb. veröffentlicht es nach einer

Fassung aus dem
J. 1837. Das erste Spiel

giebt uns das bekannte Höritzer Passionsspiel in

einer Aufzeichnung Paul Gröllhesls, des Volks-

dramaturgen, von 1848, die er für eine Spiel-

gesellschaft in Tisch bei Kalsching niederschrieb,

wobei er seine Erfahrungen seit 1816 ver-

wertete. Das dritte Spiel bietet uns neben

einem Vorspiel das Leiden Christi in einer vor

30 Jahren sehr häufig aufgeführten Fassung, das

vierte den ägyptischen Josef nach einer jünge-

ren Aufzeichnung des Gross -Zmietscher Spiel-

buchcs. Sind diese vier Spiele wirkliche Volks-

schauspiele, so bietet uns der Hgb. in dem

letzten Stücke, dem Trauerspiel Johann von

Nepomuk, nach einem Prager Druck von 1780

nur die Quelle zu einem der im Böhmerwalde

mehrlach überlieferten Spiele gleichen Inhalts, so

dass dieses Stück eigentlich aus dem Rahmen
der übrigen herausfällt und seinen Platz besser

dort gefunden hätte, wo uns auch die Quellen

der anderen Spiele mitgetheilt werden.

Cernowitz. Rudolf Wolkan.

Specimens of the Pre-Shaksperean Drama.
With an Introduktion, Notes, and a Glossar)

1 by

John Matthews Manly. Vol. I. JThe Athc

nwum Press Seriös.] Boston, Ginn & Co., 1897.

XVI u. 618 S. 8®.
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Bei dem regen Interesse, da9 sich erfreu-

licher Weise in den letzten Jahren dem älteren

englischen Drama zugewandt hat, wird diese

Sammlung vorsbakespearischer Stücke gewiss in

weiten Kreisen mit Beifall begrüsst werden, um
so mehr, als der Hgb. nicht nur besonders cha-

rakteristische Proben glücklich ausgcwählt, son-

dern diese Texte auch mit philologischer Gründ-

lichkeit bearbeitet hat. Der 1. Band, dem sich

noch ein weiterer mit späteren Schöpfungen des

altenglischen Theaters anschliessen soll, bringt

als Einleitung zunächst einige liturgische Texte:

2 kurze lateinische Tropen, die eine aus Dun-

stans oder Etbehvolds Regularis concordia mo~
nachorum , die andere aus Winchester, ferner

ein ebenfalls lateinisches Officium aus Dublin;

alle drei beziehen sich auf die Osterfeier. Den
Beschluss machen die von Skeat 1890 aus einem

Mskr. der Shrcwsburyer Schule veröffentlichten

Bruchstücke dreier englischer Spiele, interessant

einmal dadurch, dass sie in der Kirche am be-

treffenden Feiertage während des Gottesdienstes

gespielt wurden, und dann, weil sie ohne Zweifel

die Rolle für einen Spieler bildeten, wie auch

die beigefügten Stichwörter zeigen.

Als erster Tbeil erscheinen sodann 14 Myste-

rien, die, dem Gange der biblischen Geschichte

folgend, Proben aus den verschiedenen erhalte-

nen Zyklen von der Erschaffung des Menschen
an bis zum jüngsten Gerichte bieten. Von Einzel-

spielen ist das Brome Play von Abraham und

Isaak beigefügt. ' Den zweiten Theil bilden die

beiden Mirakelspiele: Pauli Bekehrung aus der

Digby- Sammlung und das Sakramentspiel aus

Dublin, den dritten drei Spiele von Robin Hood,

zwei moderne von St. Georg und ein Schwert-

spiel aus Revesby, das dem vorigen Jahrhundert

entstammt. Der vierte Theil enthält 5 Morali-

täten: Mankind, Mttndus et Infans, Hycke-Scorner

,

J. Redfords Wit and Science und endlich Nice

Wanton, der fünfte ein Zwischenspiel: J.
Hey-

woods The Foure PP, der sechste
J.

Bales

Kynge Johan.

Man könnte bei dieser Auswahl allerlei be-

mängeln, z. B. die Auslassung des ältesten Oster-

spiels, der würdig-einfachen Harrowiitg of Hell
;

die Nichtaufnahme des Newcastler Noahspiels

begründet der Hgb. mit der elenden Ueberliefe-

rung des Stückes (das übrigens jetzt in zwei

neuen Ausgaben vorliegt), die des berühmten
Eieryman mit dessen angeblicher Unursprüng-
lichkeit. Allerdings ist das Stück in Logemans
Ausgabe leicht zugänglich, allein ich kann diese

nicht als eine endgültige oder befriedigende an-

sehen, da ein Blick in die Lesarten zeigt, dass
Logcman keineswegs den besten der alten

Drucke zu Grunde gelegt hat. Und was schliess-

lich die Frage betrifft, ob der englische oder der
holländische Text der ältere sei, so halte ich

sie für noch unentschieden. Aber im Uebrigen

wird man sich gern mit der Auswahl zufrieden

geben.

Die Texte beruhen fast sämmtlich auf Ab-
schriften und Kollationen der Hdschr. oder Ur-

drucke und sind nicht nur mit einer sorgfältigen

modernen Interpunktion und den nöthigen Bühnen-

anweisungen versehen, sondern auch so gedruckt,

dass der Strophenbau stets deutlich hervortritt.

Auf die Herstellung der oft verderbten Ueber-

iieferung hat Manly grosse Mühe verwandt und

nicht nur die bisherigen textkritischen Leistun-

gen deutscher und englischer Gelehrten sorg-

fältig berücksichtigt, sondern auch viele neue

Besserungen beigebracht, die wir theils ihm

selbst, theils dem Scharfsinn Prof. Kittredgcs

verdanken.

M.s Ausgabe altcnglischer Dramen hat vor

Kurzem eine werthvolle Ergänzung in Brandls

‘Quellen des weltlichen Dramas vor Shakespeare*

erhalten, und ein günstiger Zufall hat es so ge-

fügt, dass beide nur ein Stück, die Moralität

Mankind, gemeinsam haben. Dem 2. Bande, der

die Texte abschliessen soll, sowie dem 3., in dem
eine Geschichte des älteren englischen und kon-

tinentalen Dramas bis zur Entstehung der bib-

lischen Zyklen sowie die weitere Entwicklung

des englischen Dramas bis zutn 16. Jh. nebst

Anhängen (Bibliographie, Verzeichnisse 1. der Orte,

an denen vor Elisabeth Spiele aufgeführt wur-

den, 2. der Personen und Orte, die Spicltruppen

besassen, 3. der Daten erwähnter Vorstellungen,

dazu eine Karte von England mit den für das

Drama in Betracht kommenden Orten), ferner

ausführliche erklärende Anmerkungen und endlich

ein Glossar in Aussicht gestellt werden, sehen

w'ir mit Spannung entgegen. Nach M.s Aeusse-

rungen in der Vorrede dürften diese beiden Fort-

setzungen schon bald zu erwarten sein.

Gothenburg. F. Holthausen.

Geschichtswissenschaften.

Siegfried Fitte, Religion und Politik vor und

während des siebenjährigen Krieges. (Wissen-

schaftl- Beilage zum Jahresbericht des Sophien-Gym-

nasiums zu Berlin. Ostern 1899-1 Berlin. R. Gaert-

ner (H. Heyfelder), 1899. 34 S. 4". M. 1.

Theodor von Bernhardt betrachtet den sieben-

jährigen Krieg als einen Religionskrieg, als eine

Fortsetzung des dreissigjährigen. (Th. v. B.

:

Friedrich der Grosse als Feldherr. I, 25.) Diese

Anschauung hat mit Recht Bedenken hervorge-

rufen, doch darf man sie nicht als völlig grund-

los zurflekweisen. Die religiösen Interessen

wurden durch den Kampf nicht wenig bewegt.

Der Untergang Preussens würde ein schwerer

Schlag für den Protestantismus gewesen sein.

Wohl kommt es uns seltsam vor, den königlichen

Freund Voltaires als den Nachfolger Gustav

Adolfs anzusehen, und der Unterschied zwischen
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beiden ist auch gross. Der Spross des

Hauses Wasa wurde in gleicher Weise durch

politische und religiöse Motive geleitet, der

HohenzoDer dagegen hatte nur politische Inter-

essen im Auge, die religiösen waren ihm ledig-

lich Mittel zum Zweck. Der Standpunkt, den

Friedrich d. Gr. einnahm, spiegelt sich recht

deutlich wieder in einem Grundsatz, den er in

den Principcs generaux de la guerrc (CEuvres

XXVin, 50) aufstellt. Rückt man in ein neu-

trales Land ein, so muss man suchen, die Be-

wohner günstig zu stimmen. Sind es Prote-

stanten, so trete man als ihr Beschützer auf,

sind es aber Katholiken, so spreche man nur

von Toleranz und erkläre, dass die verschiede-

nen Kirchen in den Hauptdogmen übercin-

stimraen.

Das waren auch die Grundsätze, nach denen

der König im siebenjährigen Kriege handelte.

Während er cs nicht verschmähte, den Kur-
fürsten und Erzbischof von Köln zu umwerben,
wurden den protestantischen Kleinstaaten die

Zeiten Ferdinands II. in Erinnerung gebracht.

In welchen Schrecken geriethen die Evangeli-

schen, als das Bündniss zwischen Frankreich
und Oesterreich geschlossen wurde! Hatte doch
der deutsche Protestantismus bisher stets Vor-
theil gezogen aus dem Gegensatz der Häuser
Habsburg und Bourbon. Nun aber war au
Stelle des protestantischen Englands da9 katho-
lische Frankreich der Bundesgenosse Oester-
reichs geworden. Die Verbindung dieser beiden
katholischen Grossmäcbte erregte Besorgniss.

Der Uebertritt des Erbprinzen von Hessen-Kassel
zum Katholizismus hatte die Gemüther bereits
nicht wenig erregt gehabt. Kein Wunder, dass
König Friedrich alle diese Umstände zu benutzen
versuchte. Der Erfolg blieb freilich hinter den
Erwartungen zurück.

Die Darstellung Fittes giebt uns ein gutes
Bild von diesen Vorgängen, sie gewährt uns
einen Einblick in interessante diplomatische
Kämpfe.

®cr**n* Richard Schmitt.

Heinrich Abeken. Ein schlichtes Leben in be-
wegter Zeit, aus Briefen zusammcngcsteUt. Berlin,
E. S. Mittler & Sohn, 1898. VIII u. 544 S. 8°. M. 10.

Als der Mitarbeiter an einer unvergesslichen
Zeit unter dem alten Kaiser Wilhelm und Bis-
marck lebt der Wirkl. Geheime Legationsrath
Abeken fort, der Handlanger seines grossen Chefs
in den Blüthetagen der Rcichsgründung

, niemals
in leitender Stellung, nach aussen kaum hervor-
tretend, aber ausgezeichnet durch Arbeitskraft
und Pflichttreue

, durch Liebenswürdigkeit und
Lauterkeit des Charakters.

Die Wittwe des schon 1872 Verstorbenen,
Hedwig gcb. v. Ollers, hat ihrem Gatten dieses
fcK-hone biographische Denkmal gesetzt, „es mög-

lichst aus Abckens eigenen Worten zusammen-

gestellt mit dem Streben nach Wahrheit, das er

selbst in sich trug“: eine Biographie in Briefen,

etwa nach englischem Muster, die Briefe sorg-

fältig ausgewählt und durch einen anspruchslos

zurückhaltenden Text verbunden. Es liegt auf

der Hand, dass in diesen meistens an Familie

und Freunde gerichteten Briefen die Persönlich-

keit A.s voransteht. Wohl schimmert der grosse

historische Hintergrund überall durch, auf dem

sich zumal in den letzten Jahren seine amtliche

Thätigkeit bewegte, aber mehr wie die heroischen

Linien des Hochgebirges am Horizonte einer

Landschaft, in deren stiller Tiefe sich die Blflthe

menschlichen Lebens und Empfindens aus ver-

schwiegenen Wurzeln entfaltet, wohl ein Stück

des ganzen Bildes, aber ebensogut ein Bild für

sich. Eine geistige Individualität ist das Thema

des Buches, und sie spricht auf jeder Seite zu

uns, ganz persönlich und viel vernehmlicher ah

der Staatsmann und die Politik, an der er ah

dienendes Glied betheiligt ist: wenn auch auf

diese Dinge ein Licht fällt, so geschieht das

mehr mittelbar.

Die bestimmenden Züge der Persönlichkeit

A.s weisen bei aller kernhaften Tüchtigkeit doch

Vorzüge auf, die eher der weiblichen als der

männlichen Natur eignen, mehr reproduktiver als

ursprünglich schöpferischer Art sind. Es ist die

feinsinnige und liebenswürdige Empfänglichkeit

einer vielseitigen Begabung: sic musste seine

innere und äussere Entwickelung wechselnden

Einflüssen von Aussen her. der Leitung durch

überlegene Kräfte zugänglich machen.

Mannicbfach sind die Elemente, die in seinem

Wesen harmonisch verbunden erscheinen. A. ist

ein Sohn Osnabrücks (geb. 1 809), von dem festen

Bürgersinn dieser Stadt ausgegangen, der tief in

der heimischen Art und Geschichte wurzelt; mit

einer Rede über Justus Möser hat schon der

junge Abiturient 1827 die Schule verlassen, und

mit den Namen Möser und Stüvc hängen mehrere

Mitglieder seiner Familie persönlich und littera-

risch zusammen. Ganz und gar ist dann dieser

Hannoveraner, seit seinem Berliner Theologie*

Studium, in Leben und Gesinnung in den preussi-

sehen Staat aufgegangen: auch an ihm bestätigt

sich die Bemerkung, wie ungezählte geistige

Kräfte diesem Staate aus den deutschen Mittel*

und Kleinstaaten zugeflossen sind, natürliche Mit-

arbeiter an dem nationalen Berufe ihres neuen

Vaterlandes. A. sogar auf dem Felde der aus-

wärtigen Politik: 'Theologe von Haus aus, ist er

vielleicht der letzte der Männer, die in Preusscn,

gleich Ancitlon und Runscn, aus der Gottesgc-

lahrtheit in diese weltliche Kunst verschlagen

worden sind. Er hat eigentlich weniger I beo-

logisches in seine Laufbahn mitgebracht als jene

Andern, denn stärker als das Berufsstudium, ab

Heimath und Vaterland haben Ideen einer andern
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Sphäre seine Individualität ausgebildet. Er ist

in jedem Sinne ein Abkomme der Goethischen

Weltanschauung. Wenngleich das Zeitalter der

Humanität ihn religiös nicht ganz befriedigte, so

fühlte er sich hier am heimischsten sein ganzes

Leben hindurch, mehr als in der Welt, die ihn

umgab. Der Jüngling und Mann, von vornherein

mit gründlicher klassischer und theologischer Bil-

dung ausgestattet, hat ganz festzuwachsen gemeint

auf dem „seligen Boden Roms“; in Berlin ge-

hören die Abende in der „Graeca“ zu den Fest-

tagen seines Arbeitslebens, wenn z. B. nach ge-

meinsamer Aristopbancslektüre der Freundeskreis

die Gedenktage unserer grossen Dichter begeht;

und selbst während des Feldzuges von 1870/1

deklamirt er wohl — wie M. Busch malitiös er-

zählt — zu Bismarcks Verwunderung im Garten

seines geliebten Goethes * Wanderers Sturmlicd“,

aus der harten Arbeit der realen Politik zu seinen

Idealen „reiner Menschlichkeit“ flüchtend. Und
von hier bringt er sein Eigenstes mit, die Fähig-

keit, an jedem Menschen das Gute herauszufinden,

die klassische Freude am Kreatürlichcn, wie sie

Ranke von ebendaher hat, und damit die Gabe,

die eigene Individualität allem Guten und Schönen

von draussen zu öffnen, wenn es an einen ver-

wandten Ton in seiner Brust anklingt; seine

Briefe zeigen, wie verständnisvolle Charakter-

bilder ein solcher Mann zu zeichnen vermochte.

Auch in formaler Beziehung weisen sie eine

Mitgift seiner Studien auf, einen reinen klassi-

schen Stil, klar und durchsichtig, ohne aus-

gesprochene Persönlichkeit, ohne Temperament,

ohne Farbe, in der ruhig abgetönten Harmonie

Goethiscbcr Prosa; der Leichtigkeit seines diplo-

matischen Stils ist das gewiss zu statten ge-

kommen.

Das Leben hat diesen Geist eigene Wege ge-

führt. Nach seinem Studium wurde er auf seiner

italienischen Reise mit dem Manne bekannt, von

dem er später mit Recht sagte: „Mein ganzer

Lebensgang ist eigentlich durch ihn bestimmt

worden“, mit dem preussischen Gesandten C. K.

Josias Bunsen. Er verschaffte A., den er zuerst

zu liturgischen Arbeiten herangezogen hatte, die

Stelle eines Gesandtschaftspredigers in Rom. In

dieser Stellung (1833— 1841) wurde A. ein in-

timer Freund des Bunscnschen Hauses und ging

durchaus in den Lebenskreisen auf, deren In-

halt wir schon aus dem biographischen Werke
von Lady Frances Burtsen kennen. Er pflegte

in diesem Umgänge nicht nur die Talente bele-

bender Unterhaltung und geistvoller Geselligkeit,

auf das stärkste erfuhr er den Einfluss seines

Freundes und Vorbildes; bedurfte dieser doch

immer junger Leute, deren Ideen er beeinflusste

und wiederum der eigenen Gedankenwelt anglie-

derte. So verblieb A. auch nach seiner Rück-
kehr aus Italien im Dienste der politisch- theolo-

gisch-gelehrten Bestrebungen, mit deren Mischung

Bunsen sein Leben ausfüllte, und auf deren prak-

tische Bethätigung er seit dem Regierungsantritt

Friedrich Wilhelms IV. rechnen konnte. Als

Bunsen als Gesandter nach London ging, folgte

ihm A., um mit ihm für das in Jerusalem von

Preusscn und England gestiftete Bisthum zu

arbeiten und die kirchlichen Einrichtungen der

Insel kennen zu lernen; in beider Hinsicht auch

litterariscb thätig. Dann schloss er sich (1842
— 1845) mit königlicher Unterstützung der von

Lepsius geleiteten wissenschaftlichen Expedition

nach Aegypten und Aethiopien an, wieder-

um zum Zwecke theologischer Forschung und

zur Förderung der Bisthumsangelegenheit. Als

er vorübergehend noch zur römischen Gesandt-

schaft zurückkehrte, war er schon entschlossen,

der Theologie Lebewohl zu sagen und „sich der

historischen Wissenschaft, der Erkenntniss des

geistigen Lebens des Alterthums und Werdens
der Menschheit zu widmen“.

In diesem ganzen Dutzend Jahre, der eigent-

lichen Epoche beflügelter Manneskraft, ist ein

feiner, im besten Sinne epikureischer Zug bei

aller Arbeit und allem wissenschaftlichen Ernst

nicht zu verkennen. Dieses Dilettiren in den Grenz-

gebieten zwischen theologischen und politischen

Fragen dient in letzter Linie dem persönlichen

geistigen Genuss; und dieser erscheint uns doch

sehr gekünstelt, wenn wir z. B. den jungen geist-

lichen Weltmann in Jerusalem „die schönsten deut-

schen Kirchenlieder in hebräischer Uebersetzung“

andächtig mitsingen hören. Und bei A. war das

Alles nicht so unbedingt Naturbedürfniss wie bei

Bunsen; er fühlte sich doch nicht ganz befriedigt,

als er jetzt im Alter von fast 40 Jahren nach

Deutschland zurückkehrte, bei aller umfassenden

Bildung und allen liebenswürdigen Talenten ohne

eigentlichen Beruf. Er meinte im Herbst 1 847

in Berlin als Privatgelehrter „im Stillen fort-

arbeiten zu sollen“. Bunsens Förderung aber

sollte ihm die Laufbahn noch weiter, nach sei-

nem eigenen Verbilde, ebnen.

Während A. noch bei seinen Studien sass,

über den Auszug der Kinder Israel aus Aegyp-

ten, blies die Revolution diese verträumten Halb-

gedanken der romantisirenden Restauration aus-

einander. A.s Briefe über die Berliner Märztage

enthalten kaum etwas positiv Neues, aber sind

gut gezeichnete Stimmungsbilder. Man kennt

die wahnsinnige Erregung grosser Bevölkerungs-

schichten am Nachmittag des 18. März, und hat

noch kürzlich lächelnd gelesen, wie der Apo-

thekcrlehrling Fontane mit einer lebensgefähr-

lichen Flinte und einem alten Glacehandschuh

voll Schiesspulver aus der Offizin auf die Barri-

kade stürzte: eigentlich ist der Eindruck dieser

Briefe noch deprimirender. A. stand unter der

neugierigen Menge vorm Schloss; von dem \ or«

rücken der Dragoner in ein Haus an der Stech-

bahn gedrängt, hört er die beiden Schüsse los-
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gehen: „m dem Augenblick schlug ich die Hände
zusammen und rief aus: Alles ist verloren, Alles.“

Man denke: ein gereifter, ruhiger Mann, ohne

Beziehung zu den populären Leidenschaften, einer

der Adepten der romantisirenden Bestrebungen

des Königs, und doch diese Nervosität, dieser

Mangel an Glauben! Was soll man da von

allen andern Parteien sagen, die insgesammt nicht

an das System Friedrich Wilhelms IV. glaubten.

In den nächsten Wochen trat A. als Hilfs-

arbeiter in das Ministerium des Auswärtigen ein,

und dieser Thätigkcit ist er, auf der üblichen

Stufenleiter aufsteigend, bis an sein Ende treu

geblieben. Er fühlte, dass er an seinem Platze

war, er schreibt 1850: „Ich bin mit meiner

Stellung und Beschäftigung zufrieden, ich glaube,

dass ich einige Befähigung für diese Art Thätig-

keit habe, in welche ich mich verhältnissmässig

ziemlich rasch und, wie ich glaube, zur Befriedi-

gung meiner Vorgesetzten hineingefunden habe.“

Die Berührung mit der grossen Welt bot ihm

jederzeit lebhafte Genugtbuung, und es hat ihm

sehr wohl gethan, dass seine geselligen Fähig-

keiten ihm auch den Eintritt in die Berliner

Hofkreise und die nächste Umgebung des Königs
ermöglichten; mit Friedrich Wilhelm IV. verban-

den ihn noch in den fünfziger Jahren die alten

Liebhabereien, liturgische Arbeiten u. dgl., aber

auch unter Wilhelm und Augusta wurde er im

intimen Kreise des Hofes gern gesehen. Man
hat A. wohl nachgerechnet, dass er unter sieben

Ministerien gedient habe, aber man wird ihm

daraus nicht den Vorwurf der Wandelbarkeit
machen dürfen, da es auch sonst die Regel ist,

dass die Gehcimräthe den ruhenden Pol in der

Erscheinungen Flucht darstellen. Auffälliger ist,

dass in seinen Briefen feste politische Grund-
sätze kaum erkennbar sind. Er begleitet 1850
Manteuffel nach Olmütz (sein Brief korrigirt die

Darstellung Sybels in den äusseren Umständen
der Zusammenkunft); schon nach wenigen 'Pagen
schreibt er: „Nun, der Krieg ist abgewandt.
Mittel und Wege zu weisen, um ihn abzuwen-
den, daran hatte ich mehr Theil, als ich sagen
möchte; ich bereue cs jetzt.“

Die grosse Zeit der diplomatischen Arbeit A.s
briebt im Jahre 1862 an. Von dem Moment an,

wo er unter Bismarck arbeitet, tritt der Schatten
des grossen Mannes immer stärker und er-

drückender vor den Spiegel dieser empfäng-
lichen Seele. In dem Antheil an den folgenden
Ereignissen bekommt nun auch sein eigenes
Leben einen neuen, höheren Inhalt. Von vorn-
herein zwingt die Grösse des Ministers ihn zur

Bewunderung; er hat sie manchmal sehr fein

charaktcrisirt, z. B. wenn er 1866 schreibt „ich
habe kaum je einen Menschen gekannt, der so
viel Elastizität des Gedankens mit so viel eiser-
ner Kraft des Willens vereinigte.“ Seit 1864
begleitete er den König auf seinen Reisen, thcils

unter Bismarck, theils als alleiniger Vertreter des

Auswärtigen Amtes. Er stand in diesem Amte
häufig zwischen dem König und Bismarck; an

dieser doppelten Beziehung erläutert sich in man-

chem hübschen Zuge das Verhältnis jener bei-

den Grossen; besonders was von der schönen

menschlichen Art Wilhelms erzählt wird, ist oft

so reizvoll, dass man es, obgleich es nichts eigent-

lich Neues bringt, mit unverminderter Antheilnnhme

geniesst. Daneben fühlt man, selbst aus der höfisch

glatten Form der Briefe doch den Druck heraus,

mit dem die leidenschaftliche Herrschernatur Bis-

marcks auf seiner Umgebung lastete; aber immer

wieder sehen wir diesen Druck in herzlicher und

treuer Verehrung der Mitarbeiter sich auflösen.

Es ist bekannt, dass A.s Amt ihn im Juli

1870 auf den verantwortungsreichen Posten

neben den König stellte, dass aber damals die

Politik nicht in Ems, sondern in Berlin gemacht

worden ist. Aus der (in ihrem Ursprünge nicht

ganz durchsichtigen) Darstellung dieses Buches

über die Eraser Depesche erfahren wir, ausser

beiläufigen Details, nichts, was in die längst ge-

klärte Angelegenheit neues Licht werfen könnte;

gerade hier würde man über die persönlichen

Stimmungen Wilhelms näheren Aufschluss erwartet

haben. Das letzte Viertel des Buches sind Briefe

A.s aus dem Feldzuge von 1870/1. Der Kreis,

in dem er an Bismarcks Seite den Krieg mit-

machtc, ist bekannt aus dem Buche von Moritz

Busch „Graf Bismarck und seine Leute“ : es sind

parallele, sich mannichfach ergänzende Quellen.

Was der brauchbare „Mann für die Presse“

mit photographischer Treue, manchmal auch

mit subalternem Reportergeiste allabendlich in

sein kostbares 'Pagebuch notirte, darüber schrieb

A. täglich an die Frau, in der er seit 1866

eine geistige Genossin und das Glück seines

Lebens gefunden batte, in seiner vornehmen und

harmonischen Weise. Wenn man übrigens jene

Tagebücher durch diese Briefe mit allen Chika-

nen der QuellenVergleichung kontrolirt, wird

man die Glaubhaftigkeit der früheren Quelle —
abgerechnet einige Beispiele für die berufene

Schwerhörigkeit von Busch — durchweg be-

stätigt finden. Gerade weil Busch ein geschärftes

Sehvermögen für A.s Schwächen, seine klassisch-

pathetischen Anwandlungen, sein Attachement an

hohe und höchste Herrschaften verräth, wird man

erfreut sein, dass dieser feine und liebenswürdige

Geist selber noch einmal zu Worte kommt.

Was A. gerade während des Krieges in un-

ermüdlicher Arbeitskraft geleistet hat, das bat

Bismarck selber rühmend anerkannt. Die Auf-

opferung seiner treuen Dienste, die der fein-

sinnige Humanist der Blut- und Eisenpolitik in

jenen 'Pagen leistete, hat ihm bald nach dem

Kriege den Tod gebracht, sie sichert ihm dar-

über hinaus das Gedächtniss seiner Landsleute.

Berlin. Hermann Oncken.
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Geographie, Länder- und Völkerkunde.

Georg Gatt, Die Hügel von Jerusalem. Neue

Erklärung der Beschreibung Jerusalems bei Josephus

Bell. Jud. V 4, 1 u. 2. Freiburg i. B„ Herder, 1897.

VI! u. 66 S. 8° mil einem Plane. M. 1,50.

Die Beschreibung, welche Josephus von der

Stadt Jerusalem, die nach ihm auf verschiedenen

Hügeln erbaut ist, giebt, ist nichts weniger als

klar — kein Wunder, da sic ziemlich oberfläch-

lich ist. Sie hat in der Topographie Jerusalems,

da man ihr viel zu viel Werth beilegte, einen

heillosen Wirrwarr angcrichtet. Nicht weniger

als 19 verschiedene Systeme weiss der Vf. der

oben genannten Abhandlung aufzuzählen, von

denen jedes die Angaben des Josephus wieder

anders auslegt. Diese übersichtlich dargestellt

und gezeigt zu haben, wie keines von ihnen

vollkommen befriedigt — weil eben die Be-

schreibung selbst schlecht ist — dürfte das

Hauptverdienst des Vf.s sein. Das zwanzigste

System, das er nun selbst aufstellt, kommt darauf

hinaus, dass Josephus von sechs Mügeln rede,

auf denen Jerusalem erbaut sei: den zwei Haupt-

hügetn im Westen und Osten, und vier kleineren

Hügeln, von welchen je zwei Bestandteile der

genannten flaupthügcl sind. Insbesondere der

Akrahügel wird als der südöstliche Ausläufer des

Calvarienberges im Centrum der Stadt erklärt.

Dass aber dieses Ergcbniss „den verschlungenen

Knoten der Topographie Jerusalems auf einfache

Weise löst“, wie der Vf. meint, können wir ihm

nicht zugeben. Es mag allen andern Anforderun-

gen, die man stellen kann, entsprechen, die

Grundforderung erfüllt es nun und nimmer: dass

nämlich dem Text des Josephus keine Gewalt

angethan wird. Was Josephus sagt, das kann

hier im Einzelnen nicht ausgeführt werden, dass

er nicht sagt, was der Vf. ihn sagen lässt, das

wird jeder Philologe, der den Text des Josephus

nachliest, aufs bestimmteste erklären. Ruht doch

die ganze Erklärung des Vf.s auf der Behaup-

tung, dass in der Beschreibung des Josephus

gerade einer der beiden Haupthügel „elliptisch

übergangen 41
sei.

Berlin. J.
Benzinger.

Rechts- und Staatswissenschaften.

Felix Glatzer, Das Recht der provisorischen

Gesetzgebung, in Sonderheit nach preussischem

Staatsrecht. [Abhandlungen aus dem Staats- und

Verwaltungsrecht, hgb. von Siegfried Brie. Heft 2.]

Breslau, M. u. H. Marcus, 1899. IX u. 112 S. 8®.

M. 3,50.

Das Recht der provisorischen Gesetzgebung

war bisher zwar in den Systemen des deutschen

Staatsrechts behandelt worden, entbehrte aber

für Deutschland einer monographischen Bear-

beitung
,

während eine solche für das öster-

reichische Staatsrecht vor einigen Jahren erschie-

nen ist. Diese Lücke füllt die Schrift des Vf.s

in erfreulicher Weise aus. Sie behandelt in

erster Linie den Rechtszustand in Preusscn, be-

schränkt sich aber hierauf nicht, sondern berück-

sichtigt auch die übrigen deutschen Staaten, so-

wie Eisass - Lothringen. Im Anhang wirft sie

einen Blick auf das deutsche Reichsstaatsrecht,

für welches die provisorische Gesetzgebung aller-

dings nur von untergeordneter Bedeutung ist, und

erörtert in cincrGegenüberstellung das „englische“

und „preussische“ .System der provisorischen Ge-

setzgebung. Die Behandlung des Gegenstandes

ist sorgfältig und unbefangen. Wenn die Schrift

auch nicht gerade wissenschaftliche Ergebnisse

von erheblicher Bedeutung aufzuweisen hat, so wird

sie doch als die eingehendste Darstellung, welche

wir bis jetzt über die Frage in Deutschland be-

sitzen, immerhin einen literarischen Werth be-

anspruchen können.

Heidelberg. G. Meyer.

Kunstwissenschaften.

Petrus Pictor Burgensis, De prospectiva

pingendi. Nach dem Codex der Königlichen Biblio-

thek xu Parma nebst deutscher Ueberactzung zum

ersten Male vcrölTentlicht von C. Winterberg.
Bd. I. Text mit 1 Figurentaf. ßd. II. Figurcntafeln

der dem Texte des Manuskripts beigegebenen geo-

metrischen und perspektivischen Zeichnungen in auto-

graphischer Reproduktion nach Kopien des Hgb.s.

Strassburg, J. H. Ed. Hcitz (Heitz & Mündel), 1899.

1 Bl., 79 u. CLXXXVII S., 53 Figurentaf. 4*.

M. 25.

Ein seit langer Zeit von den Kunsthistorikern

erhofftes und erwartetes Ereigniss ist eingetreten

:

der in der Renaissance berühmte, in der neue-

ren Littcratur wiederholt besprochene, trotzdem

aber so gut wie unbekannt gebliebene I raktat

des umbrischcn Malers Piero della Francesca über

die Perspektive hat durch Dr. Winterberg, wel-

cher als der einzig Berufene hierzu erschien,

seine Veröffentlichung erhalten. Da die Original-

handschrift, welche Guidobaldo von Urbino ge-

widmet war, in der Vaticana nicht mehr aufzu-

finden ist, galt es, sich für eine der beiden er-

haltenen Hdschr. : eine italienische in der Bibi.

Palatina zu Parma und eine lateinische in der

Ambrosiana zu Mailand, zu entscheiden. W.

wählte die erstere, einmal, weil das Original

wohl sicher in Italienisch abgefasst war, und dann,

weil die gewissenhafte Reproduktion der Zeich-

nungen nur in Parma zu ermöglichen war. Die

Abweichungen im Ambrosianischen Codex, wel-

cher vielleicht übrigens der ältere ist, betreffen

den sachlichen Inhalt nicht, und es wäre daher

überflüssig und nur verwirrend gewesen, sie in

Noten dem italienischen Texte beizugeben. Dieser

wird durch einige Abhandlungen des Hgb.s ein-

geleitet. Die erste ist Piero della Francesca
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als Maler gewidmet: seine perspektivische Kunst,

die Probleme, welche er sich stellt, und ihre

verschiedenartige Lösung werden eingehend auf

Grund einer strengen Analyse der formalen Eigen-

tümlichkeiten der Kompositionen dargelegt, und

die Prinzipien der in diesen sich geltend machen-

den Gesetzmässigkeit erhalten durch lineare Re-

konstruktion des Grundschemas der Anordnung

eine lehrreiche Veranschaulichung. Der zweite

Abschnitt giebt eine an anregenden Beobachtun-

gen reiche historische Skizze über das Verhält-

nis der Perspektive zu den bildenden Künsten,

mit besonderer Berücksichtigung der Wandlungen
in der Renaissance, und von hier aus gewinnt

W. dann den Uebergang zu der genauen Be-

stimmung der Stellung, welche Pieros Traktat

innerhalb jener für das 15. Jh. so charakteristi-

schen Studien der Künstler einnimmt. Alberti

hatte in seinem Traktat über die Malerei sich

mit allgemeinen praktischen Anweisungen für den

Künstler begnügt, in denen er das perspektivische

Quadratnetz als Grundlage anwendet, als Maass-

einheit die Länge des menschlichen Körpers
wählt und den Bildhorizont in die Augenhöhe
der dargestellten menschlichen Figur verlegt.

Nach einer Vereinfachung solcher in einem qua-

dratischen Fluchtmaassstab gegebenen Konstruk-

tion und nach einer Einschränkung der Willkür,

welche in der Maasseinheit lag, strebten die fol-

genden theoretisch begabten Künstler, und es

war Lionardos Verdienst, durch Einführung der
Augendistanz als Maasseinheit die Verjüngung
auf bestimmte Zahlcnverhältnisse (analog zum
Pythagoräischcn musikalischen Harmonieschema)
zurückzuführen, indem er den auf der Bildfläche

vergegenwärtigten Raum in fünf gleiche Distanzen

perspektivisch eintheiltc. Piero della Francesca,
dessen Studien denen Lionardos vorangingen,
nun ist auf eine solche theoretische Neugestaltung
des Konstruktionsprinzipcs nicht ausgegangen,
hierin ist er kein Vermittler zwischen Lionardo
und Alberti. Vielmehr erkennt er seine Auf-
gabe nur darin, praktisch das von Alberti nur
angedeutete Verfahren als strenge Konstruktions-
methode bis ins Einzelne hinein zu lehren. Er
stellt Probleme auf, wie sie dem Maler beson-
ders häufig Vorkommen, und führt deren Lösung
in Wort und Zeichnung gewissenhaft, aber weit-
schweifig vor, indem er von den einfacheren zu
den schwierigeren Aufgaben fortschrcitct. Dem
entsprechend gliedert sich der Traktat in drei
1 heile: „im ersten wrcrden wir von Punkten,
Linien und ebenen Flächen reden. Im zweiten
werden wir von kubischen Körpern : von einseiti-

gen Pilastern, runden und mehrseitigen Säulen
reden. Im dritten von den Köpfen und Kapitellen,
Basen, wulstlörmigen, von mehreren Basen um-
grenzten und anderen Körpern.“ Ein demonstri-
render Lehrer also ist es, der hier zu uns
spricht, und auf das Praktische zielen seine Dar-

legungen. Man ist bisher wohl geneigt gewesen,

— au9 Unkenntniss eben des Traktates selbst

und weil Francesco Barbaro denselben in seiner

Prospetiva Pratica nach älteren, übrigens sich

nunmehr bestätigenden Angaben auszuschreiben

für nöthig hielt — die Bedeutung Pieros als

Denkers zu überschätzen. Fortan wird man ihn

nicht mehr in einem Athemzuge mit Lionardo

da Vinci als Theoretiker zusammen nennen. Da-

für aber bereichert W.s gewissenhafte Publika-

tion, das Ergebniss langer und entsagungsvoller

Arbeit, unsere Kenntniss des Quattrocento mit

der scharf umgrenzten Anschauung einer Persön-

lichkeit, welche als geradezu typisch für eine

ganze Gruppe von Künstlern jener Epoche be-

zeichnet werden muss. Sollte es je gelingen,

die verschollenen perspektivischen Konstruktions-

zeichnungen und -traktate von Meistern, wie

Mantegna, Foppa, Zenalc und Bramantino wieder

aufzufmden, so würde cs sich vermuthlich zeigen,

dass sie sich verwandte Aufgaben gestellt haben,

wie Piero della Francesca sie in seinem Werke

gelöst,

Heidelberg. H. Thode.

Notizen und Mittheilungen.

Friedrich Rückert, Werke. Auswahl in sechs Händen.

Mit einer biographischen Einleitung von Richard

Böhme. Berlin, Bibliographische Anstalt M. War-

schauer, (18971. XL1I u. 269; XI u. 386; VIII u.

320; IV u. 270; l Bl. u. 200; IV u. 280 S. 8°. M.

4,20.

Dieser hübschen, wohlfeilen und üusserst reichhalti-

gen Ausgabe hat Richard Böhme einen klaren und gut

orientirenden Lcbcnsabriss Rückerts vorangestellt ,
der

eine in wenig Zeilen zusammengedrängte Würdigung

Rückerts als Dichter, Uebersetzcr und Patriot einem

Wimpel gleich an der Spitze trügt. Bei aller Verehrung

seines Helden lässt B. nirgend die Kritik vermissen;

sehr gut macht er S. XIX auf die Divergenz zwischen

dem Agncskultus und dem „Pasquill
- aufmerksam, und

er scheut selbst vor einem entschieden ablehnenden Cr-

thcil nicht zurück. So wendet er sich S. XXI (wohl

allzustreng) gegen die „Kriegerischen Spott- und Ehren

lieder“ , S. XXVI II gegen manches etwas leere Lied im

„Liebesfrühling“, S. XXX gegen uberkühne Wortbildun-

gen. Maassvoll und fein ist auch die endgiltigc Bcur-

theilung Rückerts am Schluss der Einleitung; über die

einzelnen Werke wird überall das Wissenswerte in

Bezug auf Stoff und Entstehung in der knappsten Form

beigebracht. Die Auswahl, für die nicht die rein chrono-

logische Anordnung gewählt wurde, ist reich. So ist

der „Licbesfrühling* ziemlich vollständig gegeben, Ama-

ryllis* mit allen Zugaben, ebenso „Agnes“, „Die gehar-

nischten Sonette* (54); in den „Zeitgedichlcn“ vermisse

ich ungern so volkstümliche Lieder, wie .KriegsruP',

„Der Unteroffizier Krüger", „Landsturmlicdchcn", d:e

Tiroler Lieder und einige andere; begreiflich ist cs da-

gegen , dass die Nachträge zu den „Kindertutenliedern

wegbleibcn mussten
; ebenso kann man mit der Auswahl

der „Jahrlieder“ einverstanden sein. Besonders reich

sind die Gedichte von der Wanderung vertreten, nament-

lich die Oktaven und Siziliancn, unter den Ritomellcn

hätte die berühmte „ßlüthe der Mandeln“ noch einen

Platz finden können. Auch die einzelnen Bruchstücke

des „Pantheon“ (der GesammtUiel ist vermieden) stnJ

in ansehnlicher und sorgsam ausgewählter Anzahl ver-
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treten, dasselbe lasst sich von der „Weisheit des Brah-

manen“ sagen. Die „Makamen“ dürften in keiner Aus-
wahl so vollständig wie hier zu finden sein. Von
Riickerts Epik findet sich, wie billig, „Nal umt Dama-
janti“ ; „Kind Horn“ mag, wenn nicht seines Warthes
wegen, doch als Stilprobe willkommen sein. Vielleicht

hatte „Edelstein und Perle“ noch mehr Interesse erregt.

Besonders Lob verdienen Abtheilungen wie „Jugcnd-

lieder“ ,
„Vermischte Gedichte“

,
„Aus dem poetischen

Tagebuch* ,
verdient die gewählte Aufnahme der „Ter-

zinen“, „Lieder und Sprüche der Minnesinger“, der

„Erotischen Blumenlesc“ , die durchweg aller» zu Gute
kommen werden, die die „Gesammelten Gedichte“ nicht

zur Hand haben. Die Textbchandlung ist sorgfältig,

einzelne Druckfehler, die mir auffielen, sind nicht von
Belang. Rudolf Fürst.

Die philosoph. Fakult. d. Univ. Strassburg hat

d. Engelmann -Stipendium f. d. J. 1899 im Betrage

v. 2442 Mark dem Oberlehrer u. Privatdoz. f. alle

Gcsch. an d. dortigen Univ. Dr. Johannes Kro-
maycr zur Förderg s. topograp.-histor. Studien ver-

liehen.

Zur Erinnerg an Goethes 150. Geburtstag wird

d. Stadt Frankfurt a. M. e. Goethe- Gcdcnkhallc er-

richten. die c. Saal für Volksvortrage usw. enthalten u.

in der auch die Volksbibliothek untergebracht wer-

den soll.

Für d. Studienjahr 1899/1900 sind an d. Univ.

München folgende Preisaufgaben gestellt worden: von
der theolog. Fakult.: Es soll d. kirchl. Bcgräbn. histo-

risch-kanonisch dargestellt werden: von d. jurist Fa-

kult. 1. Darslcllg d. Verbrechens d. unlaut. Wettbewerbs

unt. Erörtrg s. Stellg im System d. Strafrechts. 2. Histor.-

dogmat. Darstellg d. sog. Kecursus ab abusu nach dtsch.

Recht mit besond. Berücksichtig d. bair. Gesetzgebg;

von d. philosoph. Fakult., 1. Sektion: I. D. Bcdcutg

d. Bocthius für d. Ucberlioferg d. nristotcl. Philosophie,

2. Es sollen d. attischen bemalten Vasen aus d. Ende d.

5. u. aus d. 4. Jh. v. Chr. untersucht u. soll insbesond.

d. Gruppe derjenigen genauer behandelt werden, welche

religiöse Darstcllgn enthalten, die sich auf bestimmte

Kulte, wie die von Eleus»s, Delphi usw. beziehen. —
Die Arbeiten müssen bis zum 30. April 1900 cingehefcrt

werden.

Gelehrte Gesellschaften und Vereine.

Sit2gsber. d. Kgl. Preuss. Akad. d. Wlss. zu Berlin.*)

6. Juli. Sitzg d. phil.-hist. Kl. Vors. Sekr. : Hr. Di eis.

') Hr. Erman las über zwölf Ostraka aus den
Königsgräbern zu Theben. Es sind Schreibübun-

gen eines Schülers, etwa des 3 2. Jh.s v. Chr.: sic ent-

halten zumeist Lieder an den Sonnengott und die Götter

Osiris und Thoth. Mehrere schlossen mit einem Ge-

bete des Dichters, dass der Gott ihn gegen einen Feind
schützen möge, der ihn lügnerisch um sein Amt ge-

bracht habe. — Hr. Conze legte eine Abhandlg des Hrn
Dr. H. Schräder vor: Die Opferstättc des perga-
menischen Altars. Gebälkstückc aus weissem Mar-
mor, welche unterm ischt mit den als solchen bereits er-

kannten Altarresten gefunden worden sind und theils

noch in Pergamon, theils in den Königlichen Museen
sich befinden, werden als Thcile des eigentlichen Opfer-

altnrs auf der Terrasse des grossen Allarbaues nachge-
wiesen. Der Opfcraltar wird rekonstruirt und ihm eine

Reihe der zu den pcrgamcnischcn Fundstücken gehöri-
gen Rundskulpturen als Aufsätze zugewiesen. — Der
Vorsitzende legte vor: Ioanncs Phiioponus de aeter-

*) Sondentbdrückc auch der in den Sitzungsberichten er-
schienenen Mitthcilungcn sind vom I. Jan. uw ab zum Preise von
0,50 und l M. (mehr als z liegen stark 2 kl.) durch die Verlags-
buchhandlung von G. Reimer zu beziehen.

*) Erscheint nicht in den akademischen Schriften.

nitate mundi contra Proclum edidit Hugo Rabe. Lipsiae
1899. 8®,

In d. Sitzg d. Numismal. GestUsch, zu Berlin- am
. Juli hielt Hr. Dannenberg c. Vortrag üb, die auf
Münzen genannten Münzmeister u. sonstig. Münzpcr-
sonen.

Vom 2. Juli bis 2. August tagt in ArIon d. inter-

nal. archäolog. u. geschichtl. Kongress, der von d.

Federation archcologiquc et historique de Bclgique z.

14. Male cinberufe» worden Ist.

Im Jahre 1900 soll c. Kongress d. A’apoleonforscher
stattfinden, der e. rein Wissenschaft!. Gepräge tragen u.

bei dem jede polit. Tendenz ausgeschlossen sein soll.

Es hat sich zur Vorhereitg e. internation. Comitc ge-

bildet; zu s. Ausschussmitgliedern gehören die Fran-

zosen Henry Houssaye, Masson, Vandal, SorcL Monod.
Chuquet, die Deutschen HüfTcr, Kleinschmidt, Meinecke,

d. Italiener Rattazzi u. Curducci, d. Engländer Browning
. d. Holländer Hofer.

Personalchronik.

Ernennungen, Auszeichnungen usw.

An Universitäten usw. Der Privatdoz. Dr. John
Meyer an d. Univ. Halle ist als Nachfolger Rudolf

Kocgcls z. o. Prof. f. dtschc Sprache u. Litt, an d.

Univ. Basel ernannt worden. — Der Inhaber der J. C.

B. Mohrschen Verlagsbuchhandlg in Freiburg i. B. u.

d. Lauppschen Verlagsbuchhandlung in Tübingen, Paul
Sieb eck, ist von d. philosoph. Fakult. d. Univ. Frei-

burg i. B. zum Ehrendoktor ernannt worden. — Als

Nachfolger des o. Prof. d. allg. Gesch. Hofraths I)r.

Max Büdinger ist der o. Prof, an d. Univ. Berlin Dr.

Scheffer-Boic hörst an erster Stelle vorgcschlngen

worden. — Für d. o. Professur d. allg. u. üsterr.

Gesch. a. d. Univ. Wien als Nachfolger d. Hofraths

Prof. Dr. A. Huber ist der ao. Prof. d. üsterr. Gcsch.

a. d. Univ. Wien, Dr. Alphons Dopsch, an erster

u. einziger Stelle vorgeschlagen worden. — Die Privat-

dozz. f. Gesch. an d. Univ. Berlin Prof. Dr. R. Stern-

feld u. Dr. O. Hintze sind zu ao. Proff. ernannt worden.
— Der ao. Prof. a. d. Univ. Leipzig Dr. Wilhelm
Sieglin ist als o. Prof. f. geschichtl. Geographie an

d. Univ. Berlin berufen worden. — Der o. Prof, in d.

staatswissenschaftl. Fakult. d. Univ. München Dr.

Ebermayer ist in d. Ruhestand getreten, — Dero. Prof.

Dr. v. Scherer an d. Univ. Graz ist als o. Prof. f. Kir-

chenrecht an d. Univ. Wien berufen worden. — Dem
Privatdoz. in d. jurist. FakulL d. Univ. Berlin Dr.

Paul Heilborn ist d. Professortitel verliehen worden. —
An d. Univ. Berlin hat sich Dr. Karl Helfferich, d.

VT. ztihlr. Schriften z. Währgsfrage, als Privatduz.

habilitirt. — Der Musikdirektor an d. Univ. Tübingen,

Dr. Kaufmann, ist z. ao. Prof, ernannt worden.

Todesfall:

Der Prof. d. Sprachen Indiens, Chinas u. Persiens

an d. kathol. Univ., Charles Joseph de Marloz,

am 16. Juli, 67 J. alt, in Löwen.

Neu erschienene Werke,
vom 1 *. bis l». Juli in der Redaktion eingelicfert

Bade, E., Naturwissenschaft!. Snmmlgn. Brl., Her-

mann Walther. M. 3,50.

Bar-Hcbraeus, Oriental Wit and Wisdom or the

„Laughable Stories“. Transl. by E. A. Wallis Budge.

London, Luzac & Co. Geb. Sh. 6.

Barbarossa- Lieder übs. v. O. Doering u. W. Gund-

lach. erl. u. eingel. v. \V. Gundiach. Innsbruck, Wagner.

M. II.

Drumann, W., Gcsch. Roms in s. Uebergange von

d. republik. zur monarch. Verfassg. 2. Aull-, hgb. von

P. Groebe. I. Bd. BrL, Gebr. Bomtraegcr. M. 10.
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Habler, K. t D. Wallfahrtsbuch d. Herrn an nus Kunig
von Vach u. d. Pilgerreisen d. Deutschen nach Santiago

de Compostella. Strassburg. Heitz. M. 4.

Haenel, E., Spätgotik u. Renaissance. Stttg., Ncff.

M. 5.

Hain i sch, M., D. Kampf ums Dasein u. d. Sozial-

politik. Wien, Denticke,

Hirschberg, J., Gcsch. d. Augcnheilkde. 1. Buch.

Lpf, Engclmann. M. 16-

Historie, Danmarks Riges, af Joh. Stcenstrup u. A.

57. H. Koph., Bojcscn. Kr. 1.

Jahrb. d. deutsch. Shakesp. Gesellsch. , hgb. v. A.

Brandt u. VV. Keller. 35. Jahrg. Brl., Langenscheidt,
Kaisenberg, M. v., D. Junker von Brunshausen.

Hislor. Roman. Marburg, Ehvert. M. 4.

Kley, W., Bei Krupp. Lpz., Duncker & HumbloL
M. 3,60.

Matthaei, H., D. Totenmahtdarstellgn in d. altchristl.

Kunst. Magdeb., Druck v. Faber.

Meier, E. v., Hannoversche Verfassgs- u. Vcrwallgs-
gcsch. 168Q/1806. IJ. Lpz., Duncker & Humblot
M. 13,40.

Niebuhr, C., D. Amarna-Zeit. [D. alte Orient I, 2.)

Lpz., Hinriehs. M. 0,60.

Philippovich, E. v., Grdr. d. polit. Oekonomie. II.

Volksvvirthschaftspolitik. 1. Freiburg i. B., Mohr (Sic-

beck). M. 7,40.

Reclams Univers.-Bibliothek. Nr. 3971/2. Etlar, C„
Vendetta. Erzählg, übs. von Mathilde Mann. — 3973.
Wiehert, E., D. Gräfin v. Schwerin. Schausp. — 3974.
Macaulay, Th. B., Altröm. Heldenlieder. Dtsch v. H. v.

Pilgrim. — 3975/6. Tausend u. eine Nacht. Uebs. v.

M. Henning. Bd. 16. — 3977. Bertram, O., D. Auge
d. Mutter. Schwank. — 3978. Becker, K. van, Gress-
stadt. Besuch. — 3979. Moser, G. v., u. O. Girndt,
Most Lustspiel. — 3980. Siklusy , J., Radfahrer-
gcschichten. Je M. 0,20.

Rchin, A., Eratosthcnis catastcrismorum fragmenta
Vaticana. Ansbach, Druck v. C. Briigel u. Sohn.
Severus, H., Prostitution u. Staatsgewalt. Dresd.,

Conrad Weiske. M. 1,40.

r roels-Lund, Himmelsbild u. Weltanschauung im
Wandel d. Zeiten. Uebs. v. L. Bloch. Lpz.

,
Teubncr.

Geb. M. 5.

Ulmann, H., Russ.-preuss. Politik unter Alexander I.

u. Fricdr. Wilh. III. bis 1806. Lpz., Duncker & IJum-
blot. M. 7.

Wagner, Ad., Stud. u. Skizzen aus Naturvvissensch.
I. Ueb. Wissenschaft!. Denken u. üb. poput. Wtssensch.
II. Zum Problem d. Willensfreiheit. Brl., Gebr. Burn-
traeger. M. 1,20 u. 1.

Wciss, B. , Textkritik d. vier Evglien. Lpz., Hin-
richs. M. 8.

Wolff, G.. Bcitr. z. Kritik d. Darwinschen Lehre.
Lpz., Arthur Georgi. M. 2.

Demnächst erscheinende Werke.
Aus dem Gebiete der

Theologie. Thudichum, Fr., Kirchl. Fälschgn. HI:
D. Vcrgüttcrg d. Apostel, insbes. d. Petrus. Etwa 9 Bog.
Brl.. Schwetschke. M. 2.

Geschichte. Knokc, F., D. Schlachtfeld im Teuto-
burger Walde. E. Erwidcrg. Etwa 5 Bog. Brl., Gaert-
ner (Heyfelder).

Rechts- u. Staatswisscnsch. Bücher, K., Frankfurts
Staatshaushalt im Mittelalter. I. Bd. Lpz., Veit & Comp.
M. IO.

*

Zeitschriftenschau.
Theologie und Religionswissenschaft.

Revue iuternaf. de Theologie. Juillct - Septembrc.
I h. Wokcr, Zu J. J. von Döllingers lOOjühr. Geburts-
tagsfeier. — Lungen, D. unmittelbar. Nachfolger Inno-

cenz’ III. (Schl.). — E. Michaud, Quelques Sophismes

thcolog. II; La nouvellc Apologctique dans l'Eglise ro-

maine. — F. Farquhar, The Trouble in the Church

of Engld. — A. Chreticn, Etudcs sur Ic mouvemenl
neo-thomiste. II. — Schirmer, D. Los von Rom-Bc-
wegg in Oesterreich. — Bishop of Salisbury, Pre-

sent Controversies in the Church of Engld. — H o ffet

,

Mangel u. Gefahren d. rein akadem. Ausbildg d. evgl.

Geistlichen.

The Expositor. Julv. J. Watson, The Doctrines

of Grace. 5. The Vicarious Sacrifice of Jesus Christ.

— W. M. Ramsay, A Historie. Comment. of the Epistle

to the Galatians (cont.). — T. K. Cheync, Somethinj;

llcttcr than Husks. — A. Black, The Twentv-third

Psalm. — II. J. C. Knight. On the Relation of the Dis-

courscs of our Lord Rccorded in S. John III and VI to

the Institution of the Two Sncroments. — N. J. D.

White, The Appcaranccs of the Risen Lord to Indivi-

duals. — M. Dods, Survey of Recent English Literat,

on the N. T.

Theol. Stud. u. Kritiken. 1899, 4. P. Baur, Gott

als Vater im A. T. — W. Beyschlag, D. neueste Zu-

rechtlegg d. Aufcrstchgsberichtc. — P. Feine. F.ph. 2,

14— 16. — Wiesinger. D. Gcdkngang d. 1. Johannes-

bricfcs. — H. Becker, Luthers Bczichgn zu Zerbst, —
W. Wolff, Zur Frage d. Gebetserhürg. — P. Drcws,
E. Originalbrief Luthers u. 2 Originalbriefc Melanchthons.
— V. C. Frcderiksen. E. Vorschlag zu Ps. 110, 3 b.

—
E. v. Moeller, D. Ansclmsche Salisfaktio u. d. Busse

d. german. Strafrechts.

D. Beweis d. Glaub. Juni. Stcude, Zu Korffs Auf-

erstchgshypothcsc. — H. Schefflers Kritik d. Darwtnism.

— E. Dennert, E. gewichtig. Urtheil üb. J. heutig.

Stund d. Darwinism. — Juli. K. Keerl, D. erste u. d.

zweite Tod. — G. Samt leben, D. Gewiss!), d. Auf-

eratehg Jesu. — E. Lebensbild H. Dnimmonds. —
Agnosticism. u. Atheism. — D. Thicrursprungslehre Dar-

wins u. Häckels. — D. babylon. Sintflut- Bericht.

Philosophie und Pädagogik.

Philosoph. Sind. 15,2. W. Wundt, Bcmerkgn z.

Theorie d. Gefühle. — E. Buch, Ueb. d. „Verschmelxg*

von Emptindgn, besond. bei Klangeindrücken (Schl.). —
J. Cohn, Gcfühlston u. Sättigg d. Farben.

Monatsh. d. Comenius-Gesellsch. VIII, 5. 6, Kva-
cala, D. Schicksale d. Gross. U nterrichtslchrc d. Come-

nius bei d. Vf.s Lebzeiten. — W. liege mann, Joh.

Val. Andrcac u. d. Rosenkreuzer. — Joh. Friedrich.

Jak. Frohschammers Stellg im Streite üb. d. Materialism.

— L. Kelter, Aus d. Anfangsjahren d. Reformation.

Nachrichten üb. Hans Greifenberger, Hans Sachs, Hans

Locher u. Heinr. von Kettenbach.

Pädagog. Stud. XX, 4. E. Zeissig. Authcnt. Dar-

stellg d. Lehre Zillers üb. d. Formenkdc. — R. Schell-

wien, D. Wille (6. Krkenntn. u. Wille bei Schopenhauer.

7. Der menschl. Wille u. d. Gottesidee. 8. D. Wille in

d. kritisch. Philosophie). — E. Pause, Einiges üb. d.

Grösse u. Frontrichtg d. Schulgebäude.

Ztschr. /. d. dtsch. Unterr. 13, 6. K. Rcnschel,
Zur Otto Ludwig-Philologie. — J. Goldfriedrich, D.

religiös, u. ethisch. Grdanschauungcn in Frcidanks Be-

scheidenheit.

Philologie und Literaturgeschichte.

Orientalist. Littzlg. II, 6. Zum nächst. Orienta-

listenkongress. — W. Max Müller, Länder d. äusserst

Nordostens in ägypt. Inschriften. — G. Hüsing, Sutruk-

Nahhuntc C und D. — A. Wie de mann, Zu Petri«

neuen Funden.

Hermes. 34, 3. C. F. W. Müller, Zu Plnutus*

Truculentus. — R. Kunze, D. anonyme Ildschr. (Da

61) d. Dresd. Kgl. Biblioth. — H. v. Arnim. Zum Leben

Dios von Prusa. — W. Kolbe, E. chronolog. Bcitr. zur
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Vorgesch. d. pcloponn. Krieges. — F. Bechtel, Neue

grieeh. Personennamen; D. Frauenname ’Arcdrr,. — P.

Wcndland, D. Textkonstitution d. Schrift Hippolyts

üb. d. Antichrist. — E. Schwarte, Tyrtaeos. — P.

Stengel, ’ßitipEoofrai fondsooiv. — Br. Keil, Zu Al-

kaios. — C. de Boor, Nachtr. zu S. 304.

Engl. Sluä. 26, 3. G. L. Kittredge, Chauccr

and Froissart. With a discussion of the date of the

Mcliador. — J. Koch, D. Wendischen Thesen. II. —
J. E. Wülfing, Einige ßcmerkgn zu Swaen's ‘Contri-

but. to Anglosaxon Lexicographv'
;
Zu Engl. Stud. XXIV,

S. 463. — G. McKnight, Orm's double consononts

again. — J. Schocmbs. Orlando Furioso in d. engl.

Litt. — M. Förster, Zu Byrons Jugendgedichten; Zur

Ps.-Byron-Litt. — W. Bang. Zu Byrons Siege of Co-

rinth. — M. Wei rauch, Zu Byrons Prisoner of Chillon.

— G. Hcrzfeld, Number-Nip. — C. Stoffel, „One
of the best novcls that ever was writlcn.*

Roman. Forschgn. 12, 1. C. Decurtins, Räto-

roman. Chrestomathie. V, I.

Geschichte.

Ztschr. d. Hislor. Gesellsch. f. d. Provinz Posen.

XIV, 1. 2. R. Bartolomäus, D. Prov. Posen auf d.

Frankfurt. Parlament. — R. Prümcrs, Tagebuch Adam
Samuel Hartmanns üb. s. Kollekten reise i. J. 1657—59;
Münzfund vom Zegrze. — J. Kohtc, Von d. mittel-

nlterl. Stadtmauer in Posen. — O. Heinemann, Zur

Vcrmählg Andreas Czarnkowskis mit Marie Anna La-

talska, Gräfin v. Labischin (1584); D. Begräbn. Stanis-

laus [.atalskis, Grafen V. Labischin, u. s. Tochter Maria

Anna Czarnkowska (1594). — K. Schottmüller. Zwei

brnndenburg. Erlasse f. Grosspolcn aus d. schwcd.-poln.

Kriege.

Ztschr. f. Kulturgesch. VI, 4. 5. J. Kau mann,
Briefe aus d. Brigittenkloster Maihingen (Maria Mai) im

Ries 1516—22. 1. — P. Zinck, Student. Leben in Lpz.

z. Zt d. Kurf. August (1553/86). II. — Th. Achelis,
Rousscaus Weltanschauung. — K. Breysig, D. Ent-

wicklg d. europ. Volkergesellsch. u. d. Entstehg d.

modern. Nationalism. I.

Ztschr. d. Ver. f. thüring. Gesch. n. Alterthkde.

11, 3. W. Füsslein, Herrn. 1. Graf v. Henneberg

(1224 — 90) u. d. Aufschwung d. henneberg. Politik

(Schl.). — G. Compter, Vorgeschichtl. Alterthümer v.

Apolda. — H. Anz, E. thüring. Weihnachlsspicl. — M.

Meyer. E. unedirtc Urkdc Herrn. Raspes. — H. Kaiser,
E. Privilegienbestatigg Karls IV. f. Fricdr.III. vonThüring.-

Meisscn aus d. J. 1376. — M. Verworn, Fund v.

Mittelaltermünzen in Rudersdorf. — P. Weber, E. thü-

ring.-sachs. Malerschule d. 13. Jh.s.

The American Hislorical Review. IV, 3. The New
Hnvcn Meeting of the Americ. Histor. Association. —
Edw. P. Chcyncy, The Recantations of the Early

Lollards. — W. M. Sloane, Napolcon's Plans for a

Colonial System. — A. Scott, Holmes vs. Walton

:

The New Jersey Prccedent. — G. L. Burr, The Search

for the Vcnczuela-Guiana Boundarv. — Documcnts: The
Siege of Charleston; Journal of Capt. Peter Russell,

1780.

Geographie, Länder- und Völkerkunde.

Abhdlgn d. k. k. Geograph. Gesellsch. in Wien. 1,

1- E. Richter, Neue Ergebnisse u. Probleme d. Glct-

scherforschg. — H. Gramm er, Eishöhlen- u. Wind-
röhrenstudien. — J. Damian, Sccstudien. — A. v.

Böhm, Zur Erinnerg an Franz v. Hauer.

The Geograph. Journal. June. F. F. R. Boileau
and L. A. Wallacc, The Nyasa-Tanganyika Plateau. —
C. F. Closc, Note on the Heights of Lakes Nyasa and
Tanganyika above Sea-Ievcl. — V. Cornish, On Ku-
matologv. - H. H. P. Deasay, Exploration in Sarikol.

— A Populär Trcatisc on the Tidcs. — H. 0. Forbes.
The English Expedition to Sokotra.

—

The Scollish Geograph. Magazine. June. V. Din-

go Istedt, The Hydrography of the Caucasus. — S. H.

F. Capenny, The Khedivic Possessions in the Basin

of the Upper Ubangi (cont.).

Staats- und Rechtswissenschaft.

Dlsche Juristen -Zig. IV, 12. Bedingte Strafaus-

setzg u. bedingte Verurthcilg (Schl.) — Aschrott, D.

Versetzg älter. Richter in d. Ruhestand zum 1. Jan. 1900.

— M. Stenglein, Diebstahl an Elektricität. — 13.

Arndt, D. rcchtl. Stellg d. Privatdozenten. — Fr. Oet-
ker, D. Konkursordng in neuer Gestalt. — Ben cd ix,

D. Militärstrafgcrichtsordng. — P. Laban d, Prof. Wilh.

Endemann f.

Soziale Praxis. VIII, 39. E. Francke, D. sozial-

polit. Fazit d. Reichstagssession. — Rothholz, D.

Krankenfürsorge d. Versichergsanstaltcn d. Invaliditäts-

u. Altersvcrsicherg f. 1898. — M. May, D. Palmkorb-

arbeiter-Genossenschaft im Steinnchgrund. — 40 41. A.

Cohen, D. gcsetzl. Regelg d. Arbcitsvcrhaltn. d. Kellner

u. Kellnerinnen. — 40. O. Weigert, D. Ausstand d.

Maurer vor d. Gewerbegericht als Einiggsamt. — van
Zanten, D. Koalitionsrccht d. niederländ. Arbeiter. —
E. Aves, Kinderarbeit in London. — 41. F. Schott-

hoefer, Arbeiterschutzklauscln bei d. öffentl. Arbeiten

i. Frkr. — P, Wiede nfe Id, D. Centralanstalt f. Arbeits-

nachweis in Liegnitz.

Ztschr. /. Sozialmiss. 1899, 6. J. Wolf, D. Stellg

d. Unternehmers in d. Volkswirtschaftslehre u. Volks-

wirtschaft. — van der Borght, D. angebl. Stillstand

d. engl. Exports. — H. E. Ziegler, D. Verhält, d.

Sozialdemokratie zum Dnrwinism. — Frdr. Prinzing,

D. Erhöhg d. Kriminalität d. Weibes durch d. Ehe.

Revue de droit internal, et de legislat. comparcc.

31, l. P. Ey sehen, La position de Luxembourg sclon

lc droit des gens. - A. Rolin, Le Statut personnel en

matierc de droit penal. — H. Speyer, Le Criminal

cvidence oct de 1898.

Archivio giuridico. N. S. III, 3. L. Barnssi,

Sulla responsabilitä per inadempimento delle obbligazioni

(cont.). — G. Salvioli, Sulla distribuzionc dclla pro

prietä fondiaria in ltalia al tempo dcll impero romuno

(fine). — C. Arno, Note minime sul § 3 inst de emp-

lione et venditione (111-23). — h. Ciccaglione, 1 libri

legali di un giudicc siculo nel scc. XIV.

Allgemeines.

Beil. z. Münch. Allg. Zig. Nr. 142. Frdr. Zahn,

D. berufl. u. soziale Gliederg d. dtschcn Volkes. —
II. Simonsfeld, Venedig uls Weltmacht u. Weltstadt.

— 143. J. Gmclin, Zum Jubiläum v. Joh. Brenz, d.

Reformator v. Schwab.- Hall u. Württemberg. — P-

Holzhausen, D. Gesch. d. dtschen Korps. — 144/45.

K. Budde, Amerikan. Streiflichter. — 144. Fr. VV.

Gross, D. Ausbrcilg d. mittclasiat. Wüsten u. Steppen

nach Europa u. ihr Einlluss auf d. Klima u. d. Bodcn-

kultur. — 145. P. Schubring, Sofonisba Anguissola.

_ A. Fuld, Heilstätten für Lungenkranke. —
Th. Hundhausen, Flüssiges Heizmaterial.

Dtsche Rundschau. 25, 10. Frdr. Curtius,

Poesie u. Politik im Eisass. — Aus d. Jugcndlebcn d.

weil. Unterstaatssekretärs C. A. Busch. — Th. Pczold,

Nationale Gegensätze im heutig. Finnland. — J. Leasing,

Antiquitäten. E. offener Brief an d. Frauen. - L.

Stein, D. Philosophie d. Friedens. — M. Lenz, Zur

Kritik d. „Gedanken u. Erinnergn* d. Fürsten Bis-

marck. II. — P. D. Fischer, D. Lebcnserinncrgn d.

Generals della Rocca.

Baltische Klonalsschr. Juni. K. Krüger, Ernst v.

Liphnrl (Schl ). - Briefe Otto Herrn, v. d. Howens

1 792/93. Mitgelb. v. A. Seraphim.

The Alhenaeum. June 17. A Hist. of. British

India. — Freethought, ancient and modern. lwo

^ C°°8le
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modern Poels and Dreamcrs. — Winchester College. -
Jowett ’s Leiters. — Two Kare Records of the Common-

wealth. — The Pronoun „She\ — Josef isroel's Book on

Spam. — Notes from Dublin. — June 24. Etonian

Reminiscences. — European Literat, in the 14th Cent. —
Early Records of Lciccster. — Poems of M. Verhacrcn.

— Mr. Paync’a Hist, of the New World. — Egypt under

the Ptolcmics. — Historical Finds. — The Mctrical

Psalms and „the Court of Venus“. — Authors and

Publishcrs. — July 1. Continental Literat. — Books

about CromwelL — Alfred the Great. — Contributions

to Classical Philology. — Nelson at Naplcs. — *Kree-

thought, ancient and modern'. — The Authorship of

the “Newc Courte of Venus’. — Lady Shelley.

Revue de Belgiquc. !5Juin. G. Des Marez, Une
histoirc nationale (H. Pirenne, Gcsch. Belgiens). — G.

Vanlair, La main des betes. — C. de V er ine, L'in-

scnsiblc evolution (fin). — A. Du Bois, Les coulisscs

du Gouvernement provisoire en Belgiquc. — M. Heins,
Lc budget de la Belgiquc et sa reformc.

Revue critique. 33, 25. L Horton Smith, The

Establishment and Extension of the Law of Thurncvsen

and Havet. — A. S. Wag, The tragedies of Euripides

in cnglish vcrsc. — A. Schulten, D. röm. Flurthcilg u.

ihre Reste. — E. Le Bl an t. Les Commentaires des livres

snints et les artistes chretiens des premiers siecles. —
Enquete sur les installations hydrauliques ronmines cn

Tunisic, sous la direct, de P. Gau ekler. I. II; La

Blanchere et P. Gauckler, Musee Alaoui; R. Cagnat
et P. Gauckler, Les monuments historiques de la Tu-

nisie. I. — A. Marignan, Louis Courajod, un historien

de Part fran^ais. 1. — P. Toynbec, A Dictionary of

proper names and notable matters in the works of Dante

ts. DLZ. 1899, Nr. 4); Riccrche e note dantcschc; G. Bocca-

ccio, La vita di Dante, p. cura di E. Rostagno. — J.

Klaczko. Jules 11. — Ch. Garrisson, Theophile et

Paul de Vian.

Revue des deux mondes. I. Juillet. Ch. Ben o ist,

Lc princc de Bismarck. I. La periode militante. — P.

l.crov-Ucaulicu, Lc chcmin de fer transsaharien. —
J. Kreton, Nos peintres du siede. — P. Lcfaivre, Une
capitule föderale. Washington. — F. Bru notiere, Encore
lc baccnlaureat. — G. Valbert, Les principcs coloniaux

d'un natural istc americain.

Entgegnung.

Im Gegensätze zu den Kritikern des „Litt. Ccntralbl.*,

des „Mag. f. Litt,“ u. a. hat Herr Dr. Hugo Ricmann
meine „Acsthetik der Tonkunst* in Nr. 20 (1899) der

DLZ. unter mehrfacher willkürlicher Auslegung des Tex-
tes einer sehr absprcchcndcn Kritik unterzogen. So
sagt er: „Zu einer systematischen Zergliederung der ein-

zelnen Elemente des musikalischen Kunstwerkes sind
nicht einmal Ansätze vorhanden." Ich aber habe (S. 53
—Nh) das Wesen des Tonmateriales und der musikali-

schen Darstetlungsmittel nach logischen Gesichtspunkten
— also systematisch — zergliedert und eingehend be-

handelt. — Ferner sagt Herr Dr. R. : „H. sieht in der
Mehrzahl der klassischen Instrumcntalwcrke nur „formal-
schöne Werke“. Ich jedoch habe innerhalb der „abso-
luten Musik“ als erste Kategorie „die Slimmungsmusik
ohne ausgesprochenes Programm“ und erst als zweite
„die formal schöne Musik“ nufgcstcllt, auch im Hin-
blicke auf die erste gesagt: „Dass die absolute Musik
die Bewegungshnien (Gefühlsbewegungen) von Allgcmein-
bestimmungen (solchen, welche die ganze Menschheit
gleicherweise zu bewegen pllcgcn) vermittelst ihres Ma-
teriales und ihrer Darstcllungsmittel sehr wohl dnrzu-
stellen :rmag, hat uns Beethoven mit seinen Sympho-
nien wiesen. — Auf einen weiteren

,
m. E. wenig

vorn ien Vorwurf des Herrn Dr. R., dass H. „selbst
stih« ch seiner Aufgabe durchaus nicht gewachsen ist“,

geh ich nicht weiter ein. Herr Dr. R. steht auch mit

dieser Ausstellung vereinzelt da. — Ucber einen weite-

ren Vorwurf: „H. hält formalschöne Werke einfach für

Verirrungen* werde ich mich mit Herrn Dr. K. in einer

andern Zeitschrift auseinandersetzen. Hier weise ich nur

noch einen besonders scharfen Angriff zurück. Herr Dr.

R. sagt: „Das Deprimircndste ist, dass dem Vf. für ge-

wisse Gebiete der Musik das eigentliche Empfinden zu

fehlen scheint, so vor Allem für die ältere Kirchenmusik*.

Den Ausdruck „ältere Kirchenmusik“ bezeichne ich als

nichtssagend, den bedauernden Ton im obigen Salze

sehe ich gewissen Gepflogenheiten nach, wie sie ein lehr-

hafter Beruf mit sich bringt, aber gegen den übrig blei-

benden Inhalt jenes Satzes lege ich nachdrücklich Ver-

wahrung ein. Ich stehe dreissig Jahre — wie ich hoffe,

mit Ehren — im Berufe eines Konzertdirigenten und habe

in dieser Zeit Tonwerke aus allen Kunstepochen, die zur

Darstellung im Konzertsaale gelangen können, aufgeführt.

Wenn mir das eigentliche Empfinden für gewisse musi-

kalische Gebiete fehlen würde, so bcsässc ich nicht die

Fähigkeit, eben diese Gebiete musikalisch künstlerisch

darzustcllcn, hatte also keine Berechtigung, den Din-

gentepberuf auf diesen Gebieten auszuüben. Indem Herr

Dr. R. mein musikalisches Empfindungslebcn anzwrifelt,

greift er mich in meinem Dirigententhum an. Aus todten

Buchstaben heraus kann ein solches nicht erkannt wer-

den, sondern nur durch persönliche Anschauung. Wenn

Herr Dr. R. obiges harte Urtheil abgegeben hat, nur weil

sich meine Ansichten über einzelne Gebiete der Musik

wissenschaftlich nicht mit den «einigen decken, wenn er

mein musikalisches Empfinden anzweifelt, ohne mich

als Dirigcn ten persönlich beobachtet zu haben,

so handelt er wissenschaftlich unbesonnen, denn sein

Urtheil beruht auf einer fehlerhaften psychologischen

Grundlage. Es ist aber auch unlogisch, wenn mich Herr

Dr. R. eingangs seiner Kritik als einen „geschätzten Diri-

genten und Musiklehrer in Posen“ bezeichnet und nach-

her meine Dirigentenbefähigung allerdings auf einem Um-

wege in Frage stellt. Sein Urtheil ist aber auch noch

aus einem anderen Grunde bedenklich und bleibt cs,

selbst wenn Herr Dr. R. mich als Dirigenten kennen

gelernt haben sollte. Er sagt wiederholt in seinen

Schriften: „Der Crescendo-Thcil einer Phrase ist „stets*

ein gedrungener, sagen wir getrost (stringendo), der

Diminuendo -Thcil dagegen etwas gedehnt vorzutragen.

Einem Manne, der solche Ansicht über den musikalischen

Vortrag ganz allgemein ausspricht, fehlt nicht nur das

eigentliche Empfinden für gewisse Gebiete der Musik,

er besitzt m. E. überhaupt kein eigentliches tiefes, viel-

seitiges musikalisches Empfinden, vielmehr nur ein ein-

seitig schablonenhaftes. Er hat mithin, auch wenn er

ein sehr bedeutender Musikgclehrtcr ist, kein Recht, über

musikalische Darstcllungskunst ein entscheidendes «oft

mitzusprechen.

Posen. C. R. Hcnnig,
Kgl. Professor und Musikdirektor.

Antwort.

Da Herr Prof. Mennig, auf die anerkennenden Urthcilc

des „Litt. Ccntralbl.“ und „Mag. f. Litt.“ hin, meine,

nur in grossen Zügen seine Arbeit charnkterisirenden 1 c-

sprechung eine schliesslich gar in eine Attacke auf äiemc

Phrasirungslchre ausartende Entgegnung gegen Übergeste

hat, so stelle ich der Redaktion das Croquis der ur-

sprünglichen Form meiner Kritik zur Verfügung, die ic

aus Rücksicht auf die Tüchtigkeit des Herrn H.

anderen Gebieten unterdrücken zu dürfen glaubte. ,c

Leser der DLZ. erhalten hierdurch ein etwas konkreteres

Bild von dem H.schen Buche und zugleich eine Illustra-

tion meiner Aussagen. .

„Der lediglich im sinnlichen Wohlgefallen an
'

^

schönen Erscheinung bestehende ästhetische Genus?
j*

nur untergeordnete Bedeutung, weil hier die Seele u
^

eine ihrer elementaren Acusscrungcn ,
das Lust-

Unlustgcfühl, nicht hinauskommt. Aesthetischc Unter-
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suehungen können für diesen Fall unschwer ungcstctlt

werden. Ihre wissenschaftlich geordnete Zusammen-
stellung muss als eine Aesthetik niederer Ordnu ng
bezeichnet werden .... Zu einer spekulativen
Wissenschaft wird die Aesthetik erst, wenn sic den
Schönheitsbegriff metaphysisch und objektiv-
abstrakt untersucht, wenn sie den schaffenden und
anschaucndcn Menschen in seiner Thätigkeit der

reinen Anschuuun g beobachtet, wenn sie das Konkret-

Schöne behandelt, die einzelnen Künste ihrem inner-
sten Wesen nach untersucht und das System der

Künste einer Prüfung unterzieht“ (S. 10). Dieser Satz

umreisst ungefähr den Plan H.s: nicht eine Aesthetik

„von unten“, sondern eine „von oben“ (nach Fcchner-

schcr Terminologie) will er schreiben. Das ist aber

freilich in unserer Zeit eine eigene Sache. Einmal hat

die deduktive Methode überhaupt nur mehr wenig Kredit,

alles drängt auf den Anschluss an die Naturwissen-
schaften, und nur von den Thntsachen der sinnlichen

Erfahrung aus will man heule noch allgemeine Sätze

entwickeln sehen. Leider bringt H. diese beiden ein-

ander ausschlicsscndcn Methoden in etwas durcheinander,

da er sich einerseits auf die von den Dialektikern auf-

gestellten allgemeinen Idealbegriffe stützt und verlässt,

andererseits Hclmholtzs Lehre von den Tonempfindun-
gen als den eigentlichen Koran des Musikers ansieht,

den anzuzwcifcln überhaupt nicht denkbar ist, zum
Ucbcrfluss aber auch noch den Formal-Aesthetikcrn das
Wort giebt — alles ohne historische Entwicklung oder

kritische Kompensation, wie cs der Zufall oder augen-

blickliche Einfall ihm an die Hand giebt. Man könnte
seine Darstellung eklektisch nennen, wenn deutlich die

mit bestimmter Absicht wählende Hand zu erkennen
wäre. Diese seltsame Mischung heterogenster Anschau-
ungen und Darstcllungsmethoden ist dem Vf. nur mög-
lich geworden durch einen gewissen Mangel an Klar-

heit und Scharfumrisscnheit der einzelnen Partien, welche

wie ihn selbst so auch manchen Leser über den Werth
des Buches zu täuschen geeignet sind. Diese bedenk-
liche Verschwommenheit macht sich sogleich bei den

ersten grundlegenden Bestimmungen bemerklich. Trotz

einer versuchten Opposition gegen Hanslicks formalistische

Auffassung steckt H. selbst für längere Strecken seiner

Arbeit bis über die Ohren in ähnlichen Begriffen fest, ja

er überbietet Hanslick noch ganz gewaltig hinsichtlich

der Inhaltslosigkeit dessen, was er nur als Form gefasst

will. Man höre (S. 35): „Inhaltlich ist das Kunstwerk
entweder nur „formal-schöner“ Natur oder es ge-

langen in ihm Sonderidecn zur Darstellung. In die-

ser Zweitheilung scheint ein logischer Fehler zu liegen;

denn auch dem formalschönen Kunstwerke
liegt eine Sonderidee, diejenige „schöner
Form“, zu Grunde (ü). Ich verstehe aber unter

Sonderideen solche, die in Wirklichkeit konkreten In-
halt annehmen, während das formalschöne Kunstwerk
zwar auch ein Wirkliches ist, das durch unsere Sinne
erfasst wird, das aber im Uebrigen durchaus ab-
strakten Charakter hat . . . Die Erscheinung
solcher Formen für sich, ohne weiteren kon-
kreten Inhalt, das eigentlich „ Formalschöne“
ist nur in der Kunst möglich, deren Kunst-
material und Darstellungsmittel abstrakter
Natur sind, der Körperlichkeit (des konkreten
Inhalts) entbehren. Unter der letzteren verstehe ich

nicht nur die sichtbare, materielle Körperlichkeit, sondern
auch jene immaterielle, aber doch fest umgrenzte
Bestimmtheit, welche uns der Begriff bietet ... Der
Ton entbehrt als tönend bewegte Luft im Gegen-
sätze zu allen übrigen K un&tmatcrialien der
eigentlichen Körperlichkeit sowohl als auch
der begrifflichen Bestimmtheit.“

Dieser eine Satz birgt in sich eine Unsumme falscher
Schlüsse und Missverständnisse; er giebt ein ungefähres
Bild von der Tendenz und Darstcliungsweise des gan-
zen Buches. Nicht einmal die innerliche Verwandt-

schaft des architektonisch Formal- Schönen mit dem musi-

kalisch Formal -Schonen erkennt H.
f
und zwar täuscht

ihn dabei der unglaublich plumpe Trugschluss, dass

beim Architektonischen die grobe Stofflichkeit des Ma-
teriales einen reellen Inhalt bilde, während beim Musi-

kalischen die „Unkorperlichkeit der Luft“ einen eigent-

lichen Inhalt ausschliessc. Er übersieht also, dass das

vielleicht noch unkörperlichere Licht uns doch in ganz
ähnlicher Weise die Linie des Architektonischen ver-

mitteln muss, wie die (nicht einmal unbedingt erforder-

liche) Luft uns die Töne vermittelt. Diese llineinziehung

des Dnrstcllungsmaterials in den Begriff des Inhaltes »st

ein Kapitalfehler, der cs überhaupt zur Unmöglichkeit

macht, H.s Buch ernst zu nehmen. —
Zu der Prinzip- und Systcmlosigkcit kommt aber als

weitere negative Eigenschaft ein merkwürdiges Unge-

schick im Ausdruck und die gänzliche Unfähigkeit, den

Stoff mit innerer Logik zu gruppiren. An einer ganzen

Reihe verschiedener Stellen des Buches weist der Vf.

darauf hin, dass er noch etwas bemerken werde,
z B. S. 75: „Diese Bemerkungen (!) seien mit folgenden

Worten abgeschlossen (!!): Wie die geistige höhere Er-

kenntnis durch naturgesetzliche Thalsachcn in eine

bestimmte Richtung hineingedrängt wird, so kann sinn-

liches Wohlgefallen an Gegenständen der Krschcinungs-

welt, sobald sic eine naturgesetzliche Grundlage haben,

nur eintreten , wenn dieses Fundament mit der ganzen

Wucht der naturgesetzlichen Thatsachc an jenem Gegen-

stände in die Erscheinung tritt <!!!). Wir beschäfti-

gen uns nunmehr mit dem Wesen der einzelnen

Darstcllungsmittcl“ usw. Dos ist zugleich wieder ein

Pröbchen von dem Inhnttc und der schwülstigen Aus-

drucksweise des Buches.

Der Respekt H.s vor den Naturwissenschaften
ist, wie gesagt, trotz seiner Absicht, eine spekulative

Aesthetik der Musik zu schreiben, unbegrenzt; so sagt

er S. 81
:

„In mehr als einer Beziehung befindet sich die

Harmonik in Abhängigkeit (!) von den Natur-
wissenschaften“; (S. 72) „unser grosser Zeitgenosse,

der kürzlich verstorbene Hclmholtz, hat auf dem
Wege der naturwissenschaftlichen Forschung ein für

alle Male festgesetzt: Nur durch gemeinsame Ober-

töne sind Töne verwandt ... Im Ersinnen kühnster

Akkordverbindungen kann die Tonkunst nur so-

weit fortschreiten, als ihr dies durch die

obengenannten Helmholtzschen Sätze gestattet

wird“ (11) Wie wackelig gerade dieses Fundament in

neuester Zeit durch Hclmholtzs Nachfolger C. Stumpf ge-

worden ist, ahnt Herr H. nicht einmal, nennt überhaupt

Stumpfs Namen nicht! Vgl. auch noch S. 103: „Hans-

lick engt auch die aus dem Genüsse der formalschöncn

Kunstwerke sich ergebenden Seelenerrcgungcn (? also

trotz Inhaltslosigkeit doch „Seelcncrrcgungen“) zu sehr

ein. . Können einschneidende Dissonanzen nur immer

musikalisch -ästhetisch, kontemplativ- formnlschön ohne

ihre sonstige (!) Gefühlswirkung erfasst werden, wo
doch die physiologisch-psychische Eigentümlichkeit der

Dissonanzen seit Helmhoitz fcststeht?*. So geht cs in

schönster Konfusion weiter. Die überraschendste Bliithc

dieser Lehre von einer nur formal-schönen Instrumental-

musik, neben einer Stimmungsmusik ohne ausgesproche-

nes Programm (von welcher jene erste Gattung zu

trennen, H. sich völlig vergeblich abquält) und der

eigentlichen Prognmmmusik ist aber die kategorische Ver-

neinung, dass auch Vokalmusik dem Prinzip formaler

Schönheit genügen könne (S. 164).

Vielleicht habe ich Unrecht gelhan, überhaupt Details

aus dem Buche anzuführen ;
allein bei der nicht überall

ungeschickten philosophischen Drapirung der Arbeit

steht zu fürchten, dass mancher sich über die Dürftig-

keit und Haltlosigkeit des eigentlichen Inhalts täuscht,

die besonders in allen historischen Bemerkungen er-

schreckend hervortritt (vgl. die Bemerkungen über den

Palestrinastil, über Bach usw.).

Hugo Riemann.
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Friedrich Münzer, Basel.)

Knodt, Gerdt Omcken. (Ord. Univ.-

Prof. Dr. theol. et phil. Georg

Loesche, Wien.)

,

Kunz, Die kriegerischen Ereignisse

im Grossherzogthum Posen 1848.

(Prof. Dr. Erich Liesegang, Vor-

stand der Kgl. Landesbibliothek,

Wiesbaden.)

Pagel, Einführung in die Geschichte

der Medizin. (Privatdoz. Dr. Max
Neuburger, Wien.)

Recht*- «in* SUat*wlM*n*oh«ften.

Schuster von Bonnott, Grundriss

des österr. Obligationen rechts;

Grünhut, Grundriss des österr.

Wechsel rechts. (Dr. Richard Beh-

rend, Leipzig.)

Kanitwlasauchtn.

Haug u. Sixt, Die römischen In-

schriften und Bildwerke Württem-

bergs. 1. (Prof. Dr. Karl Schu-

macher, Karlsruhe i. B.)

Odern* Dichtung.

Mucllenbach, Die Hansebrüder.

(Dr. Moritz Necker, Wien.)

Notizen und ittheilungen.

Gelehrte Gesellschaften und Personal-

veränderungen, Inhalt neuerschie-

nener Zeitschriften, neu erschie-

nene und demnächst erscheinende

|

Schriften.
I

Theologie und Religionswissenschaft.

Rudolf Otto, Die Anschauung vom heiligen
j

Geiste bei Luther. Eine historisch -dogmatische

Untersuchung. Göttingen, Vandenhocck und Ruprecht,

1898. 106 S. 8°. M. 2,80.

Ein sehr schwieriges, aber auch interessantes

Thema hat sich der Vf. für seine theologische

Erstlings- und Habilitationsschrift gewühlt. Von
einer dreifachen Absicht ist er bei seiner Arbeit

geleitet: er will fürs erste erforschen, wie

Luther, der mehr ist als ein Theologe, nämlich

ein Virtuos und Heros der Religion, sich das

Werden der christlich -religiösen Persönlichkeit

denkt; er will fürs 2weite klarstcllcn, wie sich

Luthers eigene Anschauung zu der kirchlich-tra-

ditionellen Lehre vom heiligen Geist und dessen

Wirken verhalte; er will aber fürs dritte nicht

lediglich darnach fragen, was einst war, sondern

was das geschichtlich Vorliegende uns zu denken

giebt und für uns bedeutet. — Von diesen drei

Aufgaben müssen sich die beiden ersten noth-

wendig ineinanderfleebten. Zunächst bei der

zweiten einsetzend sammelt der Vf. die eigentlich

dogmatischen Aussagen Luthers über Wesen und

Wirken des hl. Geistes; sie zeigen keinerlei

Entwicklung in Luthers Stellung zu dem kirch-

lichen Dogma vom hl. Geist, sondern allezeit

„die gleiche, häufig naive Art mit ihm umzugehen,

die gleichen Versuche, ‘etwas damit anzufangen ,

den gleichen Mangel an gründlichem Durch- und

Zuendedenken, aber auch die gleiche Pietät und

Beugung vor dem überlieferten Mysterium“. Aber

lässt sich Luthers Grundanschauung, lässt sich

vor Allem seine Religiosität ohne Gewalt und

Abbruch, ohne Verschiebung und Zwang in diese
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Formeln fassen? Schon das ist bedeutsam, dass

Luther selbst das dogmatische Schema von den

drei Personen häufig ganz zurücktreten lässt

hinter der „subordinirenden Vorstellungsweise“,

wonach „Gottes Gewalt, Arm, Hand, Wesen, An-

gesicht, Geist, alles ein Ding ist“, und dass er

den Glauben anweist, nicht nach der verborge-

nen Majestät des Geistes, sondern nach seinem

offenbaren heiligenden Wirken in Wort und

Sakrament zu fragen. Und hier erheben sich

nun die beiden neuen positiven Anschauungen,

in denen Luther das Werden des neuen Lebens
in klarem psychologischen Zusammenhang ver-

ständlich zu machen weiss. Einmal schildert er

lebensvoll, wie das ganze Christenleben aus dem
Glauben hervorwächst: der Glaube selbst, der

den Menschen im Innersten erneuert, erhält hier

alle Prädikate des Geistes; er ist selber die

lebendige Energie, die das neue Leben hervor-

bringt, ja er wird bisweilen selbst mit dem Geiste

gleichgcsetzt. Sodann aber leitet Luther die

Entstehung des Glaubens selbst wieder aus dem
Worte ab: dieses mit seinem verständlichen

Gcdankcninhalt, mit seiner Verkündigung von
Gottes geoffenbartera Willen lockt selbst das
Vertrauen hervor; cs wird selbst zur bewirken-
den Ursache des Glaubens in allen denen, die

durch die Erfahrung von Gottes Wohlthat, durch
Gewissensnoth und Kreuz zur Aufnahme des
Worts vorbereitet, vor Allem aber nach Gottes
ewigem Erwählungsrathschluss zum Heil befähigt
sind. — Dies die originalen Gedanken Luthers:
sic führen in keiner Weise zur Annahme einer
besonderen Person des hl. Geistes neben der
Person des Vaters, sic lassen für ein gcheimniss-
voües unmittelbares Wirken des Geistes neben
der Wirkung des Wortes und des durch das
Wort hervorgerufenen Glaubens keinen Raum.— Aber freilich, so unmissverständlich Luthers
Grundempfindung in Beziehung auf Wort und
Glauben ist, es widerfährt ihm, was in der ge-
dankenmassigen Auseinandersetzung mit gegne-
rischen Standpunkten nur zu leicht eintritt, dass

„ gerade dadurch der eigene Gedanke nicht rein
und in seiner angemessenen Statur zu Tage
kommt, sondern sonderbar verdrückt, verbogen,
an Gesichtspunkten orientirt, auf die er an sieh
gar keinen Bezug hat, und in Formeln und
Namen gefasst, die auf anderen Stielen ge-
wachsen sind**. So hat sich auch Luther im
Kampf mit der römischen und mit der schwär-
merischen Lehre vom Geist immer wieder auf
die alten Schemata, die ihm wie den Gegnern
geläufig waren, eingelassen; immer wieder er-
scheint der heilige Geist als eine dunkle Grösse,
die als der göttliche Faktor mit den natür-
lichen Faktoren auf wunderbare Weise zu-
sammenwirkt, und nur mühsam kann man heraus-
erkennen, wie Luther in diesen schiefen Wen-
dungen doch seine eigensten religiösen Gedan-

ken zum Ausdruck bringt. — Diesen verwickelten

Thatbestand schildert der Vf. an der Hand eines

umfassenden, sorgfältig gesammelten Materials,

aber zugleich auf Grund der Intuition, die allein

die originalen religiösen Gedanken aus dem Ge-

webe von Altem und Neuem zu erschauen ver-

mag, und mit Hilfe einer Darstellungskunst, die

die widersprechenden Gedankenreihen zu kon-

trastiren, ihr Incinandcrflicssen zu veranschau-

lichen, die feinen Nüancen ihrer verschiedenen

Vermittlungen abzutönen weiss. So gewinnt er

eine Lösung der beiden ersten Aufgaben, der

ich in allem Wesentlichen zustimmen möchte.

Auch die dritte Aufgabe, die systematische,
bleibt nicht dahinten : schon seine historische Ana-

lyse ist dem Vf. nur dadurch möglich, dass er

mit gewissen systematischen Fragestellungen an

Luther herantritt. Das halte ich auch für durch-

aus unanfechtbar. Aber wenn der Vf. die histo-

rische Untersuchung selbst durch dogmatische

Reflexionen unterbricht und dagegen in dem we-

sentlich dogmatischen Schlussabscbnitt zugleich

die historische Zusammenfassung giebt, so ist

das für den Leser erschwerend; und des Vf.s

eigene systematische Untersuchungen behalten bei

diesem Verfahren etwas Aphoristisches, nicht nur

der Form, sondern auch dem Inhalt nach. Zwar

seinem Hauptsatz, dass Gottes und Christi

Geisteswirken nicht neben und ausser dem psy-

chologischen Zusammenhang geschieht, der durch

die Begriffe Wort und Glauben bezeichnet ist,

stimme ich durchaus zu. Dagegen finde ich den

Begriff Geist selbst nicht zu wirklicher Klarheit

gebracht. Um diese zu erreichen, hätte er gerade

in systematischem Interesse die Linie weiter ver-

folgen müssen, die er mir S. 20 ff. nur als eine

katcchetische Hilfslinie zugcstchcn will. Auch in

der Dogmatik muss der Begriff des Geistes in

Verbindung gesetzt werden mit dem des per-

sönlichen Lebens in seiner einheitlichen Grund-

richtung und Wirksamkeit auf andere Personen,

der des heiligen Geistes mit dem des persönlichen

Lebens Christi, wie es auf unser Pcrsonlcben

cinwirkt und als persönliches Wirken Gottes sich

uns zu erfahren giebt. Sonst bleibt der Begriff

der £vEpfBla Cü»aa to6 6-goö doch nur naturhaft. Die

Objektivität der Offenbarung Gottes in Christo

wird durch die von mir vorgeschlagcne Erklä-

rung noch keineswegs zurückgesetzt zu Gunsten

des Scblciermacherscbcn Gedankens, dass Christi

subjektives religiöses Leben oder Gottesbewusst-

sein durch Vermittlung der in der Gemeinde

wirksamen Impulse (des Gemeingeistes) auf uns

selbst übertragen werde. Denn auch von dein

persönlichen Sein und Wirken Jesu Christi kann

und muss vielmehr gezeigt werden, inwiefern cs

vor Allem das Vertrauen zu ihm als dem Offen-

barer und Bringer der vergebenden Liebe Gottes

fordert und weckt, und wie erst und nur auf

Grund dieses Glaubens an ihn auch eine lieber*
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tragung seines Geisteslebens auf uns eintreten

kann. Gerade nach den Voraussetzungen des

Vf.s selbst möchte ich annehmen, dass sein wei-

teres dogmatisches Nachdenken sich wenigstens

in ähnlicher Richtung wird bewegen müssen.

Halle a. S. Max Reischle.

Philosophie.

Eduard von Mayer, Schopenhauers Aesthetik

und ihr Verkältniss zu den ästhetischen Lehren

Kants und Schellings. [Abhandlungen zur Philo-

sophie und ihrer Geschichte, hgb. von Benno Erd-

mann. Bd. IX.] Halle a. S., Max Nicmcycr, 1897.

VI u. 82 S. 8°. M. 2.

Der Werth dieser Schrift liegt weniger in

der Darstellung der Aesthetik Schopenhauers,

als in der Charakterisirung ihrer Stellung —
einerseits innerhalb des Schopenhaucrschen Sy-

stems, anderseits innerhalb der Geschichte der

Aesthetik. Der Vf. wendet sich gegen die An-

schauung, dass im System Schopenhauers die

Aesthetik nur ein unwesentliches Intermezzo bilde;

er zeigt, inwiefern sie ebenso in seiner Persön-

lichkeit wurzelt, wie seine ganze Philosophie,

d. h. inwiefern sie ebenso „pessimistisch“ ist,

wie diese. Hinsichtlich ihrer geschichtlichen

Stellung wird (im Anschluss an Rudolf Lehmann)

darauf hingewiesen, wie in Schopenhauer Ratio-

nalismus und Romantik einander durchdringen

;

Kant und Schelling werden als die hier in Be-

tracht kommenden Repräsentanten der beiden

Strömungen genannt. Ein Schüler Kants ist

Schopenhauer „nicht in seinen Resultaten, son-

dern in seiner Methode“. Gleich ihm geht er

„von den subjektiven Bedingungen der ästheti-

schen Anschauung aus“. Dagegen ist in der

Lehre von der Interesselosigkeit der ästhetischen

Anschauung „eigentlich nur eine Gleichheit des

Ausdrucks bei völliger Verschiedenheit der Grund-

gedanken“ zu sehen. Schopenhauers Verwandt-

schaft mit Schelling entspringt weniger einer

Beeinflussung, als „ihrem gleichen Zeitcharakter“.

Es handelt sich vor allem um die „romantische

Neigung“, „Kunst und Philosophie zusammen-

fassend von der empirischen Wissenschaft zu

trennen“. Hinsichtlich der „Idcenlebre“, welche

sich bei beiden findet, legt der Vf. wiederum

dar, dass die „Ideen“ bei beiden „zwar schein-

bar dasselbe sagen, aber nicht dasselbe meinen“.

Wenn er freilich an die Spitze der hierfür an-

geführten Beweisgründe die Behauptung stellt,

Schopenhauers „Ideen“ besässen keine meta-

physische Realität, wie die Schellings, sie seien

„immer nur Erscheinung, nie Ding an sich“, so

ist das bestreitbar, und, wie Schopenhauers

handschriftlicher Nachlass zeigt, mindestens da

sicherlich falsch, wo cs sich um eine genetische

Betrachtung seiner Philosophie handelt. Ihrem

„inneren Werdegang nachzuspüren“ bezeichnet

aber der Vf. in der Vorrede ausdrücklich als

seine Aufgabe. Allerdings hat er dabei in erster

Linie das Verhältnis der Philosophie Schopen-

hauers zu seiner Persönlichkeit im Auge. Auch

„die Vergleichung seiner Aesthetik mit denen

Kants und Schellings“ soll durch die nähere Be-

trachtung des Abweichenden in dem scheinbar

Uebereinstimmenden zeigen, dass dieselbe „nicht

ein »fremdes Pfropfreis auf dem Stamm seiner

Metaphysik« ist, sondern ein ursprüngliches und

nothwendiges Glied des Ganzen, emporgewachsen

aus dem gemeinsamen Mutterboden seiner Per-

sönlichkeit“.

London. Theodor Lorenz.

Ottomar Lorenz, Die materialistische Ge-

schichtsauffassung zum ersten Male systematisch

dargestellt und kritisch beleuchtet. Leipzig, Carl

Braun, 1897. VI u. 109 S. 8°. M. 1,50.

Die vielberufcnc sog. materialistische, besser

„ökonomisch“ zu nennende Geschichtsauffassung

ist beinahe ein Theil des sozialdemokratischen

Programms. Sic ist gleichwohl mehr aus dem

Wollen und Wünschen ihrer Urheber als aus den

Thatsachen der Vergangenheit konstruirt, darum

auch für die sozialdemokratische Presse eine

beständige Quelle falscher Urtheile über die

Gegenwart und mannichfachcr Ignorirung des

Wirklichen. Eine populäre Darstellung und

Kritik dieser „Theorie“ wäre darum sehr wün-

schenswerth. Die vorliegende Arbeit ist, was

die Darstellung betrifft, genügend. Sie beginnt

zwar mit einem falschen Satze, nämlich dass

„die materialistische Geschichtsauffassung auf die

beiden Dioskuren der wissenschaftlichen Sozial-

demokratie, K. Marx und Fr. Engels, zurückzu-

führen ist“, während thatsächlich Marx und nach

ibtn Engels nur die von Saint-Simon entworfenen

Grundzüge weiter ausgeführt haben, wie der

Unterzeichnete schon früher und neuerdings wie-

der in seiner „Philosophie der Geschichte als

Soziologie, I“ nachgewiesen hat. Die weitere

Darstellung aber ist richtig, auch die Ergänzung,

die Engels durch die Geschichte der Familie zu

geben sucht, ist genügend hervorgehoben. —
Weniger genügend ist die Kritik, und sie kann

nicht genügend sein, da sic sich wesentlich auf

R, Stammlers „Wirtschaft und Recht nach der

materialistischen Geschichtsauffassung“ stützt, ein

Buch, das zwar in Einzelheiten das Unklare und

Unausgedachte in Marx’ und Engels’ Ausführun-

gen nachweist, im Ganzen aber für die Kritik

Beider unfruchtbar bleibt, da es weder psycholo-

gisch, noch historisch ist, sondern sich in kon-

struirten Rechtsbegriffen bewegt. — Dass der

Begriff der „ökonomischen Struktur“, die bei

Marx alles trägt, sehr vieldeutig sei, erkennt

Lorenz richtig. Den einzigen positiven Gegen-

beweis aber wiü er nur mit dem Beispiele des

Christenthums führen, das, als reine Ideologie,
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doch auf das praktische Leben gestaltenden Ein-

fluss gewonnen habe. Aber gerade hier trifft

er den Fehler der Marxisten nicht scharf genug.

Die Marxisten sagen, das Christenthum sei ent-

standen aus dem Elend, der Ungerechtigkeit und

der Zerrüttung der Gesellschaft des römischen

Weltreichs, während es entstanden ist trotz den

Verhältnissen dieser Gesellschaft infolge eines

konstruirten Ideals menschlichen Zusammenlebens,

das, aus mannichfachen Quellen entsprungen, im

Herzen der denkenden Menschen lebte. L.

hätte hierbei nachweisen können, dass die

Marxisten fortwährend eine der Bedingungen

oder der treibenden Kräfte, die ökonomische

Noth oder das ökonomische Begehren, fälschlich

für die Summe aller Bedingungen, für die aus-

reichende Ursache geschichtlicher Neubildungen

halten. Ein Einzelirrthum des Vf.s ist es, dass

er, wie es scheint, den ersten Anstoss zur Milde-

rung der Sklaverei vom Christenthum ausgegangen

wähnt, während er das Verdienst des Stoicismus

ist. Ueberhaupt ist die Betrachtung des Vf.s

zu sehr theologisch, zu wenig historisch. „Die

Religion ist die Seele des sozialen Lebens. Sie

ist Motiv und Quietiv desselben.“ So richtig

für die Vergangenheit der erste Satz ist, so

wenig begründet der zweite. Die Motive des

sozialen Lebens liegen in den Trieben der Men-
schen; was „Quietiv desselben“ heissen soll, ist

unklar. — Es ist also für den Zweck populärer

Beleuchtung des sog. historischen Materialismus

noch Manches zu thun.

Ein Mangel des Druckes oder der Abfassung
des Büchleins ist, dass die Anmerkungen 76— 79,

auf die verwiesen wird, gar nicht vorhanden sind.

Leipzig. Paul Barth.

Philologie und Litteraturgeschichte.

Oskar Dähnhardt, Volkstümliches aus dem
Königreich Sachsen, auf der Thomasschulc ge-

sammelt. 1. und 2. Heft. Leipzig, B. G. Teubner,
1898. VIII u. 102; IV u. 156 S. 8*. M. 1 u. 2.

Der Vf. dieser beiden hübsch ausgestatteten,

inhaltlich sehr wertvollen Heftchen, der uns

schon vor einiger Zeit mit einer übersichtlichen,

reichhaltigen Sammlung „Naturwissenschaftlicher

Volksmärchen“ (im gleichen Verlage) beschenkt
hat, ist Oberlehrer an der Thomasschulc, die

einst keinen Geringem als Rudolf Hildebrand den
Ihren nennen durfte. In seinem Geiste hat auch
der Vf. gesammelt, aber doch auf die neue Zeit

Rücksicht genommen.
Es gehört für einen Herausgeber von Kinder-

licdern u. dgl. ein gewisser Muth dazu, auf alle

sich aufdrängenden Erklärungsversuche, „mytho-
logischen Deutungen“ und historische Notizen zu
verzichten. Manche recht hübsche neuere Samm-
lungen haben dadurch einen höchst unangenehmen
Beigeschmack. Auch Dähnhardt enthält sich aller

Erklärungen, und er giebt auch keine Hinweise auf

andre Sammlungen. Aber das ist kein Fehler, da

ein Einzelner unbedingte Vollständigkeit nicht er-

reichen kann und einzelne Hinweise wenig Werth

haben. D. verweist hier auf die vergleichende

Thätigkeit der Kommissionen des „Vereins für

sächsische Volkskunde“. Dafür aber giebt er

bei jeder einzelnen Nummer genau seine Quelle

an, den Namen des betreffenden Schülers und

seine Heimath. Die beigefügte Bezeichnung der

Schulklasse giebt eine recht brauchbare unge-

fähre Altersbestimmung. Eine ganz besonders

schwerwiegende Bereicherung aber hat das zweite

Heft durch die Aufnahme des volkskundlichen Nach-

lasses von Rud. Hildebrand erhalten. Da haben

wir nicht nur Sammlungen, sondern feinsinnige

Erklärungen, durch die uns Hildebrands Arbeiten

in der Zcitschr. f. d. deutschen Unterr. so lieb

und werth geworden sind. „Oft steckt hinter

seinen knappen Bemerkungen die ganze Fülle

seines Wissens, seiner Phantasie, seines Gc-

müthes.“

Wir wünschen dem Büchlein, das dem Fach-

genossen natürlich unentbehrlich ist, in den wei-

testen Kreisen freundliche Aufnahme. Möge die

altbcrühmte Verlagsbuchhandlung auf dem mit

Eifer und Glück beschrittencn Wege fortfahren

und D. den beiden wohlgelungcnen Heften noch

eine grosse Reihe gleichwertiger folgen lassen.

Würzburg. Robert Petsch.

1. Commentaires sur le Diwan d’al-Ijansä’.

D'apres les Manuscrits du Cairc, d'Alep, de Bey-

routh ct de Berlin publies ct complctes par Ic I*.

L. Cheikho S. J. Edition critiquc avec Supple-

ment ct Tables. Beirut, Kathol. Druckerei, 1896.

2. Dasselbe. Edition classique annotce 1895,

Der Diwan der Dichterin al-Cbansa, die sich

kurz vor dem Auftreten Muhammeds besonders

durch ihre zahlreichen, tiefempfundenen und leiden-

schaftlichen Trauerlieder auf ihre erschlagenen

Brüder Mu'äwija und Sacbr Ruhm erwarb und

späterhin als eine der grössten oder die grösste

arabische Dichterin gegolten hat, ist bereits im

J. 1888 von demselben Herausgeber veröffent-

licht worden, dem wir jetzt diese neue kritische

Ausgabe verdanken. Die frühere beruhte im

Wesentlichen auf einer nicht sehr guten Hdschr.

aus Aleppo, die ausserdem nur wenige Schoben

enthielt; den Liedern der Cbansä fügte Scheicho

anhangsweise noch einige sechzig Trauerlieder

anderer Dichterinnen bei. Die Entdeckung

neuen Materiales veranlasste ihn nun aber zu

einer neuen Ausgabe, deren Text sich von dem

der früheren wesentlich unterscheidet. Zunächst

erschien dieser 1895 in kleinem Format, mit er-

klärenden Fussnoten versehen (2); erst im näch-

sten Jahre folgte die grössere Ausgabe mit kri-

tischem Apparat (1). Zu jener aleppinischcn
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Hdschr. kommen hier hinzu 2 Berliner Hss.

(deren eine allerdings nur zum kleinsten Theil

benutzt werden konnte, die wir aber aus Nölde-

kes „Beiträgen“ kennen), eine Hdschr. aus Mogul

und 2 aus Qairo. Eine der beiden letzteren, ge-

schrieben im J. 620 H., welche eine Vermischung

von 2 sehr alten Hss. (vom
J. 224 H.) darstellt

und mit reichlichem Commcntar nach guter Ueber-

lieferung versehen ist, hat der Hgb. zu Grunde

gelegt. Er hat sich aber nicht mit der blossen

Anführung der abweichenden Lesarten und der

Scholien begnügt, sondern in Fussnoten zahlreiche

Erläuterungen aus der gedruckten und handschrift-

lichen Litteratur gegeben und ist den Wünschen
der europäischen Leser durch die Herstellung

ausführlicher und brauchbarer Indices entgegen-

gekommen, welche diese Ausgabe weit über das

Niveau früherer orientalischer Ausgaben erheben

und z. Tb. auch den streng wissenschaftlichen

Ansprüchen genügen. Ungenauigkeiten und Irr-

thümer fehlen nicht ganz, aber sie sind nicht

dazu angethan, unsere Achtung vor des Hgb.s

Fleiss und Gelehrsamkeit zu beeinträchtigen;

vielmehr hoffen wir noch andere wichtige arabi-

sche Werke von ihm zu erhalten, die in Europa,

soweit überhaupt erhalten, noch lange auf einen

Herausgeber harren könnten.

Göttingen. F. Schulthcss.

Fritz Pichler, Die Noreia des Polybius und

jene des Castorius. [S.-A. nus Mitthlgn d. k. k.

Gcogr. Gesellsch. in Wien, 1897. H. 9 u. 10.]

Wien, R. Lechners Sort., 1897. S. 622—747. 8*.

In grosser Breite sucht Fritz Pichler in der

oben genannten Abhandlung zu erweisen, dass

Noreia in der tabula Pcutingcriana nicht dem alten

Noreia gleichzusetzcn, sondern ein viel jüngerer

Postflecken sei, der nicht vor 365 nach Chr. in

der Geschichte erscheine. Das alte Noreia des

Polybios ist identisch mit Virunum in Noricum,

das auch früher den Namen Noreia führte.

Dresden. Theodor Büttner-Wobst.

Bruno Czapla, Gennadius als Literarhistoriker.

Eine quellen kritische Untersuchung der Schrift des

Gennadius von Marseille „de viris illustribus*.

Gustav von Dzialowski, Isidor und Ildefons

als Literarhistoriker. Eine quellenkritische Unter-

suchung der Schriften „de viris illustribus“ des Isi-

dor von Sevilla und des Ildefons von Toledo. [Kir-

chengeschichtlichc Studien, hgb. von Knöpfler,
Schrörs, Sdralck. IV. Band, I. u. II. Heft.) Mün-
ster i. W., Heinrich Schöningh, 1898. VI u. 216,

VI u. 160 S. 8°. M. 4,60 u. 3,80.

Die christlichen Literarhistoriker: der heilige

Hieronymus, Gennadius von Marseille und Isidorus

von Sevilla, zu denen noch lldefonsus von Toledo
kommt, der den universalen Standpunkt der Vor-
gänger verlässt, sind mit ihren späteren An-
hängseln, den Sigcbert, Honorius, Trithemius usw.

früher oft gedruckt und immer stark benutzt

worden; die Ausgabe, deren man sich schliess-

lich mit Vorliebe bediente, war des Fabricius

Bibliotheca ecclesiastica (Hamburg 1713).

Es fehlte aber dreierlei: eine Herstellung der

Texte auf kritisch sicherer Grundlage; eine von

Kapitel zu Kapitel durchgeführte Quellen-Analyse

und eine sich daran schliessende Feststellung der

Glaubwürdigkeit; eine Geschichte der literar-

historischen Studien im Mittelalter unter beson-

derer Rücksicht auf die Schicksale dieser ältesten

Traktate de viris illustribus (so nämlich lauten

die richtig überlieferten Titel, weil Hieronymus,

der von den Folgenden nachgcabmt wird, seiner-

seits den Suetonius nachahmte, Suetonius aber

aus seinem Buch berühmter Männer die Könige

und Feldherren ausgeschlossen und nur die Litte-

raten aufgenommen hatte).

Die einzelnen Thcile der zweiten Aufgabe

(der Quellen -Analyse also), für welche Harnack

und Overbeck schon lange Anregung und An-

weisung gegeben hatten, hat in letzter Zeit tüch-

tige Bearbeiter gefunden; ja, was den Hierony-

mus und Gennadius betrifft, gleich mehrere auf

ein Mal. Von den dabei zu l äge getretenen

Leistungen ist bei weitem die bedeutendste das

Buch Albrecht ßcrnoullis (Der Schriftstellerkata-

log des Hieronymus, Freiburg i. B., J. C. B. Mohr,

1895). Daneben werden die aus dem kirchen-

historischen Seminare Sdraleks hervorgegangenen

Arbeiten von v. Sychowski (Hieronymus als

Litterarbistoriker, 1894), Czapla (Gennadius als

Litterarbistoriker, 1898), v. Dzialowski (Isidor

u. Ildefons als Litterarbistoriker, 1898) durch

die Einheitlichkeit der befolgten Untersuchungs-

art, die solide, wenn auch etwas schwerfällige

und überladene Gelehrsamkeit, die Bequemlich-

keit im Darbieten der Resultate und durch das

planmässige Umfassen der vier älteren Schrift-

steller de viris illustribus immer einen geachteten

Platz einnchmen und für die Beurtheilung des

Gennadius, Isidor und Ildefons, wo sie allein

stehen, vorläufig maassgebend bleiben. Huemers

‘Studien zu den ältesten christlich - lateinischen

Literarhistorikern’ (I Hieronymus, Wiener Stu-

dien XVI 1894, S. 121— 158; II Gennadius,

ebda XX 1898, S. 141— 149) sind durch Bcr-

noulli und die Münstercr Arbeiten überholt, da

er seinem Plane gemäss nur einzelne Kapitel

analysirt hat und mehr anregen und charakteri-

siren als ausführen und erschöpfen wollte.

Sehr bedauerlich bleibt es, dass bei allen

diesen Arbeiten nicht von kritisch sicher ge-

stellten Texten ausgegangen werden konnte und

die zsveite Aufgabe vor der oben als der ersten

bezeichnten in Angriff genommen wurde. Selbst

Huemer, der zukünftige Herausgeber der littcrar-

historiseben Werkchen des Hieronymus und

Gennadius in der Wiener Sammlung der Kir-

chenväter, hat den Apparat offenbar noch nicht
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vollständig in seiner Hand. v. Dz. legt für Isi-

dor und Ildefons den Text Arcvalos zu Grunde,

und wenigstens für die viri illustres des Isidor

ist die Ausgabe des trefflichen spanischen Philo-

logen nicht nur gänzlich unzureichend, sondern

auch, wie Ihm gezeigt hat (Götting. Gel. Anz.

1899, S. 342), durchaus in die Irre führend. Cz.

stützt sich im Gennadius zwar auf Richardsons

neue Ausgabe (Hieronymus üb. de viris illustrib.

und Gennadius üb. de viris illustrib. Leipzig

1896) und Bernoulli, der den Mangel guter Texte
am deutlichsten empfand und auf Grund eigener

Kollationen einiger alter Hdschr.n sogar eine neue
Ausgabe unternahm (Hieronymus und Gennadius
de viris illustribus, Freiburg i. B., J. C. B. Mohr,

1895), hat dadurch wohl ein vorläufig auch

neben Richardson sich behauptendes Verdienst

erworben; in Wahrheit aber ist, trotz des schein-

baren ‘embarras des richesscs
1

bei Richardson,

der weit über hundert Hdschr.n herangezogen
hat, für das Kritische im Hieronymus und mehr
noch im Gennadius die Hauptsache erst zu thun,

und das muss schliesslich auch auf die Resultate
der Quellen-Analyse einwirken und wird zu eini-

gen Enttäuschungen führen. Nur beiläufig will

ich anführen, dass z. B. in Bamberg als B. IV.
21 eine Hdschr. des Hieronymus und Gennadius
liegt, die Richardson, dem guten alten Jäck fol-

gend, dem 9. Jh. zuweist (es ist seine Nr. 34,
aber auch seine Nr. 64: denn die registerartige

Beschreibung Jäcks hat ihn verleitet, aus der
einen Hdschr. zwei zu machen), die aber in

deutschen Bibliotheken eines der schönsten und
seltensten Beispiele reiner Halb - Unciale bietet
und ins 6. Jh. gehört (ich werde demnächst in

meinen paläographischen Forschungen versuchen,
sie an ihren richtigen Fleck zu stellen, während
Herr Joh. Fischer, der Vorstand der Bamberger
Sammlung, den textgeschichtlich sehr interessan-
ten Schluss behandeln wird, den sie der kleinen
Autobiographie des Hieronymus [de viris illustrib.

cap. 135] anhängt).

Viel wichtiger aber scheint mir, dass die
dritte Aufgabe zusammen mit der ersten ange-
fasst wird. Das Weiterarbeiten an den vorhan-
denen Biographieen, das Einfügen neuer, die
tendenziöse Umgestaltung (sehr merkwürdig z. B.
in dem alten Corbeiensis, Paris lat. 12161), die
Vereinigung der einzelnen Litterarhistoriker zu
einem immer mehr anschwellenden Sammelwerke
(Montpellier 406, Hereford cathedr. libr. O. 3. 2,
Montecassino 294, Paris nouv. acq. lat. 314

)
1

diese fortgesetzte Arbeit, die man etwa von
f assiodor bis zu Petrus Diaconus aufmerksam
verfolgen sollte, erweist auf der einen Seite die
Lebhaftigkeit und doch zugleich auch die Sprö-
digkeit der litterarhistorischen Studien im Mittel-
alter und erklärt auf der andern Seite das Wirr-
sal und die Mannichfaltigkcit in der Ueberliefe-
rung und Weitergabe der scriptores de viris

1220

illustribus. Nur O. von Gebhardt (in der Ein-

leitung zu seiner Ausgabe der griechischen Ueber-

setzung des Hieronymus de viris illustrib. S. XXI,

hinter RichardBons Ausgabe des Hieronymus und

Gennadius) hat solche Kragen gestellt und auf

ihre Bedeutung hingewiesen.

Die Orthographie der lateinischen Texte,

die in den Münstercr Arbeiten von Kapitel zu

Kapitel der Analyse vorangeben, ist natürlich

auch abhängig von der in den benutzten älteren

Ausgaben und dementsprechend; aber auch

Richardsons Orthographie, der z. B. Cz. folgt,

ist stellenweis ganz schlecht. Artus und Ariani

statt Arritts usw. ist für ein an Hdschr.n ge-

wöhntes Auge unerträglich. Bet v. Dz. sinkt

das Deutsch der Analysen manchmal unter das

Niveau der Anmerkungen - Sprache. So steht

S. 135 der lustige Sproposito: ‘durch seine

Schriften war er unbekannt, desto mehr durch

seinen Lebenswandel, weshalb er auch als mird-

culo digttus bezeichnet wird.’

München. L. Traube.

Eyrbyggia Saga, hgb. von Hugo Gering. [Alt-

nordische Sagabibliothek, hgb. von Ccdcrschiöld,

Gering und Mogk. Bd. 6.] Halle, Max Niemeyer,

1897. XXXI u. 264 S. 8°. M. 8.

Die Saga, welche wir bisher in der Aus-

gabe von Gudbr. Vigfüsson, Leipzig 1864, be-

nutzten, gehört zu den interessantesten Islendinga

sögur wegen zahlreicher Aufschlüsse über das

altisländische Leben. Erst vor Kurzem hat

Konrad Maurer in den Sitzungsberichten der

baycr. Akademie der Wissenschaften über zwei

Rechtsfälle aus der Eyrbyggiasaga gehandelt,

und oft zitirt ist die Stelle im Kap. 4 über den

Tempelbau des Jjörölfr.

Das Hauptverdienst der neuen Ausgabe liegt

in den Anmerkungen, wo ausführlicher, als das

bisher in dieser Sammlung geschah, über die

Realien gehandelt werden konnte, weil der Wort-

schatz der Saga in das Glossar von Möbius

aufgenommen ist. Anmerkungen, wie die über

den Tylftarkuij)r S. 43 ermöglichen es dem Stu-

dierenden, sich leicht Kenntnisse zu erwerben,

die ihm bei der Lektüre jeder Saga zu Stauen

kommen, und die er sich sonst nur mühsam er-

werben könnte.

Die Saga enthält eine Reihe von lausavisur,

von welchen einige dem Erklärer noch Schwie-

rigkeiten machen. Im vorletzten Hefte des Arkiv

för nord. Fil. 14, 360 bat der Isländer Janus

Jönsson eine Abhandlung Athugasemdir viü vf*

surnar i Kyrbyggju ok skyringarnar ä |ie»m

veröffentlicht, ohne Gcrings Ausgabe benutzen

zu können, und hat hier einiges Beachtcnswerthc

geboten. In v. 4 hat Janus Jönsson bragor

Möjii wohl richtig als ‘Dichter’ verstanden, wie

auch sonst in Mann-Kenningar verwendet

'wird. Nur wird bragar Afdpi nicht zu biorr

t
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zu ziehen sein (Jtiorr bragar Möpa= suerp mitt),

sondern zu helti\ also hiorr knallt und helti

bragar Möpa staßar leifa, was parallel ist mit

bloß feil skaldi of eyro im zweiten helmingr.

In v. 5 ist vermutlich zu lesen : ef nipbncpi

ttapak was (statt tia's) ualfallins äsar Utrmundi
‘wenn ich Vermund erreichte mit dem Sättiger

des Verwandten der Möwe des Gottes der Ge-
fallenen, mit dem Sättiger des Raben, mit dem
Schwerte’, vgl. Yggiar mär = Huginn, Rabe,

und das stAl Hugins läom nip niöta nagrundar.

In v. 2 dpr kynframapr kuami kudnar hreggs

vip seggi gripom Snorri machen die Worte
kynframapr kudnar hreggs Schwierigkeit. Es
liegt wohl eine unlogische Kenning = framapr
kynknunar hreggs vor. kynkunn = kynidkmn 'un-

gewöhnliche Frau’, vgl. kyniamapr, kyniamein usw.

und die adj. kynbiartr, kyttfröpr, wo kyn ver-

stärkend ist; kynkudn — skorongr, uälkyria
;

ihr

Sturm ist der Kampf.

Freiburg (Schweiz). F. Detter.

G. Keuchel, Goethes Religion und Goethes Faust.

Riga, Jonck u. Poliewsky, 1899. VII u. 333 S. 8°. M. 6.

Bücher, die in den baltischen Provinzen Russ-

lands erscheinen, entziehen sich nur zu leicht der

Kenntnissnahmc des deutschen Lesepublikums.

Ich möchte daher Verehrer und Freunde unseres

grossen Dichters auf das oben genannte Buch

besonders hinweisen, obwohl ich nicht zweifele,

dass ihm schliesslich sein gehaltvoller Inhalt auch

ohne solche Hinweise den Weg in weitere Kreise

bahnen wird. Der Vf. will nicht als Goethe-

forscher beurtheilt werden, aber der Dichter ist

ihm „während vieler Jahre, besonders in der

durch den Titel dieser Schrift gekennzeichneten

Grenze, mit immer wachsender Kraft ein unent-

behrlicher Berather und Pfadfinder geworden*.

Jedenfalls ist der Vf. mit seinem Stoff wohl ver-

traut und von warmem Interesse für ihn erfüllt,

und das tritt in dem frisch und lebendig ge-

schriebenen Buche in ansprechendster Weise zu

Tage. Die vielen wörtlichen Zitate, auch län-

gere Stellen aus Goethes Dichtungen, erklären

sich aus der Entstehung des Buches aus Vor-

trägen, werden aber den Lesern willkommen

sein, da sie das lästige Nachschlagen ersparen.

Der Vf. will uns nur das wicdercrzählcn, was
ihm Goethe, besonders im Faust, über des Da-

seins letzte Fragen erzählt hat. »Der Weg
durch die Tiefe Goethescher Dichtung führt

auf die lichte Höhe optimistischer Weltanschau-

ung; wer Weg und Höhe in solchem Lichte er-

schaute, dem wird man den Wunsch, auch mit

unvollkommener Kraft zu gleicher Wanderung
und zu gleichem Erschauen anzuregen, ver-

zeihen.“ Dass übrigens mit solch einer Ver-

mittlerrolle ein gewisses Maass von Subjektivität

fast immer verbunden ist, verkennt der Vf. nicht,

und er wird sich daher gewiss nicht wundern,

wenn einige seiner Ausführungen Widerspruch
finden werden. Das gilt nicht nur von der Er-

klärung einiger Fauststellen, z. B. der Wette,

sondern auch von der Beantwortung allgemeiner

Fragen, wie der, inwieweit Goethe Christ war,

oder der weiteren, ob sich seine Anschauungen

in das herkömmliche Schema philosophischer

Systeme einreihen lassen, usw. Der Vf. ist aber

bei der Erörterung solcher Fragen durchaus

nicht tendenziös und voreingenommen, cs ist viel-

mehr nicht nur ein reifer und feingestimmter,

sondern auch ein vorurteilsfreier Geist, der aus

dem Kcuchelscben Buche uns entgegenweht.

Das Werk verdient das Lob, dass es in hohem
Grade anrege; es regt an zur Versenkung in

Fragen, die Keinem gleichgültig sein dürfen,

und zur liebevollen Vertiefung in das Denken

unseres grossen Altmeisters.

Königsberg i. Pr. A. Seraphim.

Paul Ssymank, Ludwig XIV. in seinen eigenen

Schriften und im Spiegel der zeitverwandten

Dichtung. Leipziger Inaug.-Dissert. Leipzig, Druck

v. Oswald Schmidt, 1898. 2 Bl. u. 50 S. 8°.

Die mir vorliegende Leipziger Dissertation

behandelt nur den zweiten Theil des Themas:

Ludwig XIV. in den Werken der Dichter seiner

Zeit. Die Darstellung ist recht ansprechend, das

Bild etwas kaleidoskopartig.

Budapest. Ph. Aug. Becker.

Emma Boghen-Conigliani, La donna nella

vita e nelle operc di Giacomo Leopardi.

Florenz, G. Barbera, 1898. XI u. 404 S. Quer -4®.

L. 4.

Der Titel, welcher für das Buch gewählt ist,

deckt sich nicht genau mit seinem Inhalte. Einem

so bezeiclmeten Abschnitte auf S. 318— 400

gehen die vollständigen Lebensbeschreibungen

der Mutter, Tante und Schwester Leopardis,

der Marianna Brighenti, Teresa Carniani Mal-

vezzi, Antonietta Tommasini und Paolina Ranieri

voran. Der Grund dieser Trennung des Stoffes

liegt wohl darin, dass ohne sic vieles, was uns

die Vf. über die Frauen sagen wollte, die in

Leopardis Leben eine Rolle spielen, hätte un-

gesagt bleiben müssen; denn meistens griffen

diese Frauen nur kurze Zeit in den Lebens-

gang des Dichters ein. Gerade in den an-

ziehend geschriebenen, mitunter freilich zu aus-

führlichen Biographieen bringt die Vf. aber man-

ches Neue und Interessante. Für das eigent-

liche Thema, das chronologisch entwickelt wird,

ist diese Anordnung allerdings ein Nachtheil und

führt unvermeidlich zu Wiederholungen oder auch,

wo die Vf. sie zu vermeiden gesucht hat, zu solcher

Kürze, dass ein Rückgreifen auf die Biogra-

phiccn nöthig ist. Trotzdem ist das gut gedruckte

Bändchen, das auch saubere Bilder einer Anzahl
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der erwähnten Frauen bringt, eine dankens-

werte Bereicherung der Leopardilitteratur.

Halle a. S, Berthold Wiese.

Geschichtswissenschaften,

Maximilianus Schultz, De Plinii epistolis

quaestiones chronologicae. Berliner Innug.Dissert.

Berlin, Mayer & Müller, 1899. 1 Bl. u. 46 S. 8°.

M. 1,20.

Der Vf. giebt eine Nachprüfung der Beden-

ken, die besonders H. Peter und Asbach gegen
Mommsens grundlegende Untersuchung über die

Anordnung der Plinianischcn Briefe erhoben haben.

Er sucht zunächst (S. 3 ff.) zu zeigen, dass die

neun Bücher in drei nach einander erschienene

Gruppen zerfallen; was er über den an die

Spitze der zweiten Gruppe (B. III— VI) gestell-

ten Brief III 1 ausführt, ist annehmbar, doch
nicht genügend, um die Publikation dieser Bücher
erst ins Jahr 1 10, also kurz vor die der letzten

Bücher zu setzen. Er untersucht darauf, in wie-

weit sich die einzelnen Briefe dieser allgemeinen

Anordnung fügen oder ohne Rücksicht auf ihre

F.ntstehungszeit eingereiht sind. Manche seiner

Ergebnisse sind gewiss richtig, so mehrfach die

Widerlegung der gegen Mommsen gemachten
Einwendungen oder die Darlegung, dass der
Briefwechsel mit Trajan von Anfang an nach
der zeitlichen Folge der einzelnen Briefe ge-
ordnet sei (19 ff.); doch im Ganzen sind die Er-
gebnisse geringfügig und oft unhaltbar. Der
mehrfach (S. 16. 35) aufgestcllte Grundsatz,
dass nur auf innere Gründe hin, gestützt auf
eine sorgfältige Interpretation, die Zeit eines je-

den Briefes bestimmt werden dürfe, hat seine Be-
rechtigung, wenn er nicht einseitig übertrieben
wird; aber der Vf. verfährt im Aufspüren innerer
Zusammenhänge bisweilen zu oberflächlich, bis-

weilen zu peinlich. Weil in cp. I 10, 9 Distringor
officio sich auf die Verwaltung des Aerarium Sa-
turni bezieht, soll derselbe Ausdruck in ep. VII
15, 1 die gleichzeitige Abfassung dieses Briefes
beweisen (S. 33); er kann ebenso von der Cura
alvei Tiberis oder jedem anderen Amte gebraucht
werden. Weil der nicht mit Namen genannte
Kaiser in ep. II 13 nicht als Divus bezeichnet
wird, müsse der Brief bei Nervas Lebzeiten ge-
schrieben sein (S. 1 5) ; doch diese Bezeichnung
fehlt auch beim Namen Nervas in dem sicherlich
nach dessen Tode verfassten Agricola (3) des
I acitus. Die Aeusserung des Plinius an Tacitus
VII 20, 5: Si quis de studiis sermo, una nomi-
namur, soll veranlasst sein durch die Mittheilung
der Anekdote ep. IX 23 (S. 40); mit demselben
Recht könnte man behaupten, dass die folgende
Bemerkung: Quin diam in testamentis debes ad-
nolassc .... eadem legala et quidem parlier
accipimus, nur durch das Testament des Dasu-
m,oa hervorgerufen sein könne, weil uns rein

zufällig kein anderes bekannt ist. Ganz unbe-

wiesen ist der geringe zeitliche Abstand der

Briefe, die von Titinius Capito handeln, I 17 und

VIII 12 (S. 37): Capito forderte, wie seit Momm-
sen allgemein angenommen wird, unter dem

mächtigen Eindruck des Erscheinens der Histo-

rien des Tacitus Plinius zum Wetteifer damit

auf (ep. V 8); nach dessen Ablehnung wagte er

selbst diesen Versuch, indem er seinerseits Do-

mitians Schreckensherrschaft, deren Darstellung

den Höhepunkt des Taciteischen Werkes bildete,

als Thema wählte (ep. VIII 12, 4. 5 vgl. L\ 27);

folglich ist ep. VIII 12 gerade einer der späte-

sten Briefe der ganzen Sammlung. Dass die

blosse Interpretation der Pliniusbriefe zur Lö-

sung des Problems nicht genügt, zeigt die dem

Vf. unbekannt gebliebene, absolut sichere Dati-

rung von ep. IX 37 durch Dessau auf Grund

eines Inschriftfundes (Prosopogr. imp. Rom. III

373 Nr. 106 vgl. Herrn. 1899. XXXIV 87).

Eine überraschende neue Entdeckung ist die auf

S. 39 behauptete Publikation des Dialogus des

Tacitus in den J.
93— 96, also in der schlimmsten

Zeit Domitians!

Basel. F. Münzer.

Emil Knodt, Gerdt Omeken. Eine reformations-

geschichtliche Skizze. [Christliche Lebenszeugen aus

und in Westfalen. I.] Gütersloh, C. Bertelsmann,

1898. VII u. 236 S. 8°. M. 3.

Wiederholt ist der Wunsch laut geworden,

eine vollständige Darstellung der Thätigkcit

Omekens zu besitzen, der für die reformatori-

sehe Bewegung in Westfalen entscheidend wurde.

Der Biograph Westermanns, des Reformators von

Lippstadt (1895), hat sich seiner angenommen.

In sieben Abschnitten schildert er seine Jugend,

die Amtsführung in Soest, Lemgo, Minden,

Lüneburg, Mecklenburg, seine Krankheit und

seinen Heimgang. Mit warmer Theilnahme

zeichnet er auf Grund der mühsam zusammen-

gesuchten spärlichen Quellen, gedruckter und

handschriftlicher, den derben, aber biederen, ge-

diegenen und sittenreinen Sohn der rothen Erde,

dem auch die Feinde dieses Lob gönnen mussten;

der Mann ehernen Willens, der mit vollem Lutber-

zorn die Schäden der Gegenpartei geisselt, mit

seiner rücksichtslosen Sprache diese tief erregt

und zu Streitschriften reizt; den mehr organisa-

torisch angelegten Mann, der sich um wissen-

schaftliche Theologie weniger kümmerte; den

Mann der That, dem eben die evangelische

Sache in Soest, Lippstadt und dadurch in West-

falen ihr Gedeihen dankt, so dass diese blühende

Provinzialkirche allen Grund hat, sein Andenken

besser als bisher in Ehren zu halten.

Eingehendere .Mittheilungen erhalten wir aus

Omekens Socster Kirchenordnung, die der von

Bugenhagen für Braunschweig verfassten sehr

ähnelt, ferner über eine Unterredung Omekens
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mit Wiedertäufern in Ribnitz, aus seiner Schrift

von der Visitation (1557) und seiner erbaulichen

(1551), die nur noch in einem Abdruck vor-

handen zu sein scheint.

Knodt beseitigt manche Irrthümer und ver-

theidigt seinen Schützling gegen den auch in

der „Allgemeinen deutschen Biographie“ erhobe-

nen Vorwurf der Habsucht sowie gegen die un-

glückliche Kennzeichnung desselben ebendort als

des Typus der damaligen Wandergelebrten
;
den

Tadel der Rechthaberei muss er, wenn auch in

milderer Form, bestehen lassen.

Schriftstellerische Kunst hat Kn. nicht Aufge-

boten. Es ist kein glücklicher Gedanke, Stellen

aus den .'Uten Schriften in der alten Sprache,

Rechtschreibung und Interpunktion in den Text
aufzunehmen, statt sie hineinzuarbeiten. Scheint

der Vf. sich damit mehr an gelehrtere Kreise zu

wenden, so überraschen volkstümliche Wendun-
gen und erbaulicher Ton. Im Einzelnen ver-

misst man stilistische Feile, Genauigkeit des

Zitirens, Nachrichten über die mit Omeken sich

berührenden Männer. Wie der Nebentitel an-

deutet, hegt Kn. die erfreuliche Absicht, noch

andre für den Protestantismus seiner Heimath

wichtige Persönlichkeiten ans Licht zu ziehen;

so soll eine eingehende quellenmässige Darstellung

der-Einführung der Reformation in Westfalen vor-

bereitet werden.

Wien. Georg Loesche.

[Hermann] Kunz, Die kriegerischen Ereignisse

im Grossherzogthum Posen im April und Mai

1848. Berlin, E. S. Mittler & Sohn, 1899. IV u.

190 S. 8° mit 6 Kartenbeilagen in Steindruck. M. 4,50.

Unter den deutschen Militärschriftstellern der

Gegenwart nimmt der Vf. des vorliegenden Buches

ohne Zweifel eine der hervorragendsten Stellen

ein. Ruhiges, nach allen Richtungen hin billig

abwägendes Unheil, völlige Beherrschung des

Stoffes, methodische Sicherheit in der Würdigung
des Werthes der einzelnen Quellen und Anschau-

lichkeit der Darstellung, das sind die Vorzüge,

die die Kunzschen Schriften anziehend und be-

lehrend machen für seine Fachgenossen nicht

minder als für Historiker und Liebhaber dieses

wichtigen Zweiges der nationalen Geschichts-

schreibung. Was vollends den polnischen Kriegs-

schauplatz betrifft, so war er dein VT. wohl ver-

traut: verdankt man ihm doch die beste Arbeit

über den polnisch -russischen Krieg von 1831,
die bereits i. J. 1 890 in demselben rühmlich be-

kannten Verlage erschienen ist. Dass nun aber

auch die kriegerischen Ereignisse im Grossher-

zogthum Posen einer zusammenfassenden Behand-
lung bedürften, darüber war unter den Sachver-

ständigen seit Langem nur eine Meinung. Um so

gr össer war meine Genugthuung, als sich auf meine
dringende Bitte Major K. s. Z. bereit fand, seine

bewährte Kraft dieser lohnenden Aufgabe zu widmen.

Der Stoff freilich war spröde und musste

von allen Seiten her mühselig zusammengetragen

werden. Die polemischen Schriften, die gleich

damals zwischen dem schwächlichen Vorläufer

der Caprivischcn Polcnpolitik, General v. Willisen,

und dem damaligen Major, dem späteren ruhm-

reichen Führer des hannoverschen Armeekorps
im grossen Kriege, Konstantin v. Voigts -Rhetz,

hin und hergingen, versetzen uns zwar in die

bewegte Stimmung jener Tage, vermögen aber

den Gang der Ereignisse nicht aufzuhellen.

Manche Einzelheiten sind ferner vom Vf. mit ge-

schickter Auswahl den zahllosen einschlägigen

Flugschriften des Jahres 1848 entnommen. Wenn
von ihnen Langst nicht alle benutzt sind, so trifft

dafür nicht K. die Schuld
,

vielmehr liegt das

daran, dass diese für die Geschichte des 19. Jh.s

so wichtige Litteratur in keiner einzigen öffent-

lichen Bibliothek vollständig vorhanden ist. In

der Hauptsache sind cs also doch die Akten des

Kriegsarchivs des gtossen Generalstabs, durch

deren Verwerthang der Vf. in die Lage ver-

setzt ward, den Zusammenhang der Geschehnisse

zu ergründen. „Da nur wenige Offiziere“, so

charakterisirt er diese Art der Ucberlieferung,

„im Kampfe fielen, konnten fast alle Männer be-

fragt werden, die im Kampf selbst die kleinsten

Truppcnabthcilungen befehligt hatten. Unter

solchen Umständen haben die damaligen Gefechts-

berichte eine Klarheit gewonnen, die der Kundige

besonders für 1870/71 nur allzuoft schmerzlich

vermisst. Man muss aber den Männern von

1848 auch nachrühmen, dass sie den Muth be-

sassen, selbst über peinliche Vorgänge ohne An-

sehen der Person die volle Wahrheit zu sagen.“

Nach einem kurzen Ueberblick über die ver-

schiedenen Aufstandsversuche seit der Katastrophe

der alten Adelsrepublik hebt die Erzählung mit

dem Zustande in Posen im März des verhäng-

nisvollen Jahres an. Nachdem Friedrich Wil-

helm IV. in einer schwachen Stunde (24. März)

die nationale Reorganisation des Grossherzog-

thums Posen genehmigt hatte, begann eine Kom-

mission, in der — obwohl die Bevölkerung der

Provinz damals noch zu mehr als fünf Zwölfteln

deutsch war — bezeichnender Weise nur Polen

sassen, ihr verhängnisvolles Werk. Unter

den Augen der preussischen Behörden wurden

dergestalt mit dem Vorwände, es gelte Russland,

viele Tausend Sensenmänner einexerzirt, Ulanen-

eskadrons errichtet und Geschütze beschafft,

ln der zweiten Woche des Aprils waren bereits

an 18000 Mann zusammen. Noch immer wäre

es den Truppen in der Provinz, die übrigens

zum grossen Theil polnischen Ersatz batten,

möglich gewesen, ohne allzuvieles Blutvergiessen

diese Gewalthaufen auseinanderzusprengen. Als

aber der koinmandirende General des 5. Armee-

korps, des alten Blüchers Schwager, v. Lolotnb,

sich anschickte, die Rebellen im Lager zu Schroda
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tu fassen, fiel ihm General v. Willisen in den 1 surgenten unterlagen. Mochte der Ruhm dieser

Arm, der als Kgl. Kommissar die Polen in Güte

zur Ruhe bringen wollte. Die Ucbereinlcunft

von Jaroslawietz (11. April), die auf seine Ver-

mittlung geschlossen wurde, gab dem energischen

Oberführer der Insurgenten , dem kurz vorher

aus dem Gcfängniss in Berlin entlassenen Mieros-

lawski, erwünschte Gelegenheit, die polnischen

Rüstungen zu beenden. Noch verhängnisvoller

erwies sich das Eingreifen Willisens im Regie-

rungsbezirk Bromberg. Dort waren die Dinge

eben damals schon etwas weiter gediehen.

General v. Wedell, der Kommandeur der 4. Divi-

sion, war sofort nach Osten vorgerückt und

hatte, nach mehreren Scharmützeln — während

andere Abtheilungen einen Umzingelungsmarsch

vollführten — das Gros des Feindes bei Tre-

messen zum Stehen gebracht. Als nun der ent-

scheidende Sieg am 10. April sich auf seine

Seite neigte, erhielt er durch den Abgesandten

des Herrn v. Willisen gemessenen Befehl zur

Räumung des Ortes, der dann sofort wüste

Mord- und Raubszenen gegen die deutschen und

jüdischen Einwohner sah!

Nachdem in der also gewonnenen Frist

Mieroslawski am Ziel seiner Wünsche war, hatte

er die Unverfrorenheit, dem Könige nach Berlin

melden zu lassen, das polnische Volk sei durch
die bisherigen Zugeständnisse nicht befriedigt.

Er selbst, der Oberbefehlshaber, aber sehe die

Ucbereinkunft von Jaroslawietz als gebrochen an
durch die preussischen Truppen. Zum Glück
sind solchen hochtönenden Worten nicht die ent-

sprechenden Thaten gefolgt.

So nehmen also die kriegerischen Ereig-

nisse ihren Fortgang, — nachdem zuvor Herr
v. Willisen durch General v. Colomb genöthigt
worden war, ganz gegen seinen Willen Stadt
und Provinz Posen auf der Extrapost zu ver-

lassen. Die Hauptmasse der Insurgenten hatte

sich inzwischen kluger Weise in dem breiten

Gürtel des Landes nach der russischen Grenze
zu, in dem die polnische Sprache fast durchaus
herrscht, gesammelt. In einer Anzahl von bluti-

gen Gefechten werden sie dort aufgesucht und
nach erbittertem Widerstand meist geschlagen.
Neben manchen halben oder verfehlten Aktionen,
die von K. anschaulich geschildert werden, er-

freuen den Leser doch auch meisterhaft durch-
geführte Gefechte, wie jene Erstürmung von
Xions, die durch den Obersten v, Brandt (dessen
Tagebücher eine der vornehmsten Quellen für

die Darstellung dieser Ereignisse sind) und seinen
uns schon bekannten Generalstabsoffizier, Majdr
v. Voigts-Rhctz, sorgfältig vorbereitet worden
war. Den breitesten Raum nimmt indessen die
Schilderung des I reffens bei Miloslaw ein, in

dem die Prcussen, 1800 an der Zahl, in Folge
der unbegreiflichen Kopflosigkeit des Generals
v. Blumen den drei- bis viermal so starken In-

Waffenthat den Muth der Polen nochmals ent-

llammen, unmittelbar darauf, in den ersten Tagen

des Mais, gelingt cs ihren Gegnern, die Verbin-

dung zwischen den einzelnen getrennten Kolonnen

hcrzustcllcn. Bei den Gewaltmärschen, die die

letzte Phase des Aufstandes einleiten, bewährt

sich dann in noch höherem Grade al9 im Feucr-

gefecht die ungeheure Ueberlegenhcit der ge-

schulten Truppen über die undisziplinirten Massen.

Die Rebellen lösen sich in Banden auf und be-

ginnen allgemach sich zu verlaufen; Mieroslawski

legt den Oberbefehl nieder; sein Nachfolger ka-

pitulirt am 9. Mai mit den Resten seiner Mann-

schaften zu Bardo. Die Provinz wird darauf in

besondere militärische Bezirke getheilt, die von

kleineren Kolonnen bewacht und entwaffnet wer-

den. Schon eine Woche später kann die 4. Bri-

gade nach Bromberg zurückmarschiren.

In einem Schlusskapitel zieht K. die Summe
der Lehren aus seiner Arbeit. Der Aufstand

habe, so betont er, sehr wohl im Keime erstickt

werden können, wenn die preussischen Behörden

sich nicht hätten überraschen lassen. Noch im

Frühjahr batte die Verhaftung der Rädelsführer

zum Ziele geführt. Auch bei der kriegerischen

Bewältigung der Insurrektion habe man den

Fehler gemacht, die ohnehin viel zu schwachen

Truppen durch die Besetzung vieler Städte und

Marktflecken zu zersplittern. Wie wenig ferner

die preussischen Offiziere mit der Natur eines

solchen Volkskrieges vertraut gewesen wären,

das beweise der Umstand, dass sie die Ge-

fangenen leichthin entlassen hätten, ohne zu be-

denken, dass diese bei der ersten besten Ge-

legenheit abermals zu den Waffen greifen wür-

den. Der Hauptmissgriff aber, so macht K. mit

Recht geltend, war noch der Mangel der ein-

heitlichen Leitung der Operationen namentlich

in den ersten Wochen. Während Truppen des

2., 5. und 6. Armeekorps von Westen, Nonien

und Süden gegen den Theil der Provinz wirkten,

der der Haupthecrd des Aufstandes war, hatte

man es unterlassen, einen gemeinsamen Ober-

befehlshaber zu ernennen!

So giebt dieses Büchlein Mancherlei zu den-

ken: möchte cs viele Leser finden und ihnen

die Augen öffnen in Bezug auf die polnische

Frage, deren hohe Bedeutung Fürst Bismarck

bis zum letzten Athemzug zu predigen nicht

müde ward.

Wiesbaden. Erich Liesegang.

Julius Pagel, Einführung in die Geschichte der

Medizin. Fünfundzwanzig akademische Vorlesungen.

Berlin, S. Karger, 1893. XII u. 574 S. 8 d
. M. 10.

Obzwar sich diese neueste „Geschichte der

Medizin“ ebenso wie ihre zahlreichen Vorgänge-

rinnen vor allem an ihren fachlichen Kreis wen-

det, so gebührt dem Vf. dennoch das Verdienst,
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dass er es verstanden hat, in seiner Darstellung

zwei Momente zu vereinigen, welche geeignet

sind, auch beim „Laienpublikum*1 Interesse für

den Gegenstand in wünschenswerter Weise zu

erwecken. Das eine von ihnen ist die Kürze

und knappe Zusammenfassung trotz möglichster

Vollständigkeit des Inhalts. Das andere liegt in

der steten Hervorhebung der allgemeinen kul-

turellen Verhältnisse jedes Zeitalters und ihrer

Beziehungen zur Entwickelung der Heilwissen-

schaft. Nur derjenige wird weitere Kreise für

den leider viel zu wenig gepflegten Gegenstand

einnehmen, welchem es gelingt, die Geschichte

der Medizin der allgemeinen Kulturgeschichte

unterzuordnen und das leitende Gesetz hcrauszu-

findcn, welches bewirkt, dass die Medizin jedes

Zeitabschnittes sich so recht als Abkömmling

des herrschenden Milieus erweist. Pagcl verfolgt

diesen Weg in zielbewusster Weise, ohne in den

Fehler willkürlicher Geschichtskonstruktionen zu

verfallen. Mit wachsendem Vergnügen wird ihm

der Leser in seiner anschaulichen Schilderung

folgen, welche von den Uranfängen bis in unsere

Tage hineinreicht. Besonders erwähnenswert!)

wäre es noch, dass auch die schwierigste Auf-

gabe, die Darstellung der neuesten Zeit, in

sehr befriedigender Art gelöst wurde. In diesem

scheinbar chaotischen Wirrsal die führenden Ideen

herauszufindcn, ist ein Verdienst, das allerdings

nur der Fachmann vollauf würdigen kann.

Wien. Max Neuburger.

Rechts- und Staatswissenschaften.

Maximilian Schuster von Bonnott, Grund-

riss des Obligationenrechts.

C. S. Grünhut, Grundriss des Wechselrcchts.

[Grundriss des Ocstcrreichischcn Rechts, hgb.

von A. Finger, O. Frankl, D. Ullmann.
I. Bd., 4. u. 8. Abth.] Leipzig, DunckerÄ Humblot.

1899. VI u. 115; VII u. 24 S. 8°. M. 3 u. 0,80.

Die Anlage des Sammelwerkes, von dem
die beiden vorstehend genannten Schriften Tbcile

sind, und in dem das gesammte in Oesterreich

geltende private und öffentliche Recht darge-

stellt werden soll, ist ungefähr die der bekannten

v. Holtzendorffschen Encyklopädie.

Das Obligationenrecht wird auf 1 1 5 Seiten,

zwar auf der Grundlage des österreichischen

Gesetzbuchs, aber in allgemein gültiger, auch

den reichsdeutschen Juristen intcressirender Weise,

vielfach mit Bezugnahme auf unser BGB., darge-

stellt. Dass der Vf. seine Darlegungen nicht

auf das rein juristisch -technische Gebiet be-

schränkt, sondern auch wirtschaftliche Gesichts-

punkte berücksichtigt, ist an und für sich nur

zu billigen. Nur ist er u. E. hierin zu weit ge-

gangen. So gleich zu Anfang (S. 1), wo er den

Gegensatz zwischen den Rechtsverhältnissen des

Obligationen- und des Personen- und Sachen-

rechts dahin bestimmt, dass erstcre „meistens

kurzlebig, veränderlich, unbeständig, sozusagen

opportunistisch veranlagt“, letztere als Grund-

lagen der Staats- und Gesellschaftsordnung auf

die Dauer berechnet seien. Das mag im Allge-

meinen zutreffen, ist aber für die begriffliche

Trennung unwesentlich. Noch bedenklicher ist

es, wenn im speziellen Theil die einzelnen Obli-

gationen unt erfolgende vier Kategorieen gebracht

werden (S. 51 f.): Schuldverhältnissc des Gütcr-

erwerbes, der Güter- und Vermögenserhaltung,

des Kredites und endlich Schuldverhältnissc or-

ganisatorischer Natur. Ueber die nationalökono-

mische Berechtigung dieser Eintheilung soll hier

nicht gesprochen werden; in einem für Juristen

bestimmten Leitfaden ist sie um so weniger an-

gebracht, als der Vf. garnicht für nöthig ge-

halten hat, den Leser auf die rein wirtschaft-

liche Natur seiner Unterscheidung aufmerksam

zu machen. Die Deliktsobligationen fallen bei

dieser Eintheilung ganz aus und sind deshalb

schon im allgemeinen Theil (S. 28 ff.) behandelt.

Im Uebrigen verdient die Darstellung volles

Lob. Sie zeichnet sich insbesondere durch

Klarheit und Präzision aus, sie ist leicht ver-

ständlich, ohne doch dem Leser das eigene

Nachdenken zu ersparen. Auf die Einzelheiten,

die mannichfachen Stoff zur Erörterung bieten,

kann hier nicht cingcgangcn werden. Dass

Litteratur und Rechtsprechung vollständig unbe-

rücksichtigt bleiben, ist wohl mehr der Anlage

des Gesammtw'erkcs als dem Vf. auf Rechnung

zu setzen.

Der Grün hutsche Grundriss des Wechsel-

rechts bedarf besonderer Empfehlung nicht. Der

Vf. ist als Autorität auf diesem Gebiete zur Ge-

nüge bekannt. Auf 24 Seiten giebt er eine

übersichtliche Darstellung des österreichischen

Wechselrcchts. Bezüglich des Entstchungs-

grundes der Wechsel Verpachtung vertritt er die

Theorie des einseitigen Aktes. Zu bedauern

bleibt, dass jede Erörterung über die Geschichte

des Wechsels und die Quellen des in Oester-

reich geltenden Wcchselrechtes fehlt.

Leipzig. R. Behren d.

Kunstwissenschaften,

Die römischen Inschriften und Bildwerke

Württembergs. Im Aufträge des württembergi-

schcn Alterthumsvereins hgb. von Ferdinand

Haug und G. Sixt. Stuttgart, Bruck von \V. Kohl-

hammer, 1898. 128 S. 8°. M. 3.

Das Werk, von welchem der erste Theil mit

166 Nummern und 64 Abbildungen vorliegt, bie-

tet eine genaue Beschreibung und Erklärung der

auf württembergischem Boden gefundenen römi-

schen Inschriften und Bildwerke nach topogra-

phischer Anordnung. Die Abbildungen ,
unter
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welchen sehr viele ganz neue begegnen, beruhen

mit wenigen Ausnahmen auf photographischen

Aufnahmen und können im allgemeinen als ge-
lungen bezeichnet werden. Die Beschreibungen
sind wissenschaftlich exakt, die Erklärungen hal-

ten einen verständigen Mittelweg zwischen den
Wünschen und. Bedürfnissen des Fachgelehrten

und denen der übrigen gebildeten Benutzer. Die
Litteraturangabcn sind geradezu erschöpfend, wie
der Eindruck grösster Sorgfalt und Sachkennt-
nis sich allenthalben aufdrängt. Verbesserte
Lesungen bzw. Erklärungen sind für eine Reihe
von Inschriften und Bildwerke vorgebracht, Aus-
führungen allgemeinerer Art für wichtigere Orte
wie Rottenburg beigefügt. Auf das Einzelne
einzugehen, ist hier nicht der Ort, bemerkt
sei nur noch, dass das interessante Bronzcfigür-

chcn eines Sklaven des Stuttgarter Museums,
welches wie manche andere Bronzen römischer
Fundstätten noch hellenistischer Zeit angehört,
nach einer photographischen Aufnahme reprodu-
zirt ist, und dass von dem durch eine Zeich-
nung veranschaulichten grossen Rottwcilcr Mosaik
der Orpheus noch in besonderer farbiger Wieder-
gabe erscheinen wird.

Die übersichtliche Zusammenfassung der in

Württemberg gefundenen epigraphischen und bild-

nerischen Denkmale römischer Zeit giebt über-
raschende Einblicke in die geschichtlichen und
kulturgeschichtlichen Verhältnisse dieser Gegend
und lässt hoffen, dass auch andere Staaten bald
in ähnlicher Weise sich Rechenschaft geben wer-
den von einem der wichtigsten Faktoren ihrer
kulturgeschichtlichen Entwicklung.

Karlsruhe i. B. K. Schumacher.

Moderne Dichtung,

Emst Muellenbach (E. Lenbach), Die Hanse-
brüder. Roman. Dresden, C. Reissncr, 1898. |V
u. 299 S. 8°. M. 3.

Auch ein Milieuroman, und zwar aus den
Lehr- und Universitätskreisen der Gegenwart,
die Muellenbach offenbar gut kennt. Auch diese
Kreise sind im Wandel der Zeiten anders ge-
worden. Nach M. ist der Gelehrtenstand heut
zu weltlich und zu kapitalistisch gesinnt; nicht
das Talent und die wissenschaftliche Leistung,
sondern der Besitz wird besonders geschätzt.
Visitkarten mit dem Titel: „Privatdozent. Ritter-
gutsbesitzer und Leutnant in der Reserve“ sind
typische Zeichen der Zeit. Die Kritik, die M.
an diesen Sitten übt, ist übrigens noch immer
milde. Er ist ein feiner, geistreicher, weicher
und warmer Dichter mit einem unvordringlicben
Humor. Gestalten der Entsagung gelingen ihm
am besten, wie sein jüdischer Honorar-Professor
der Philosophie und Oberbibliothekar Isaak Bern-
stein. Aber so rechte Kraft, sci's in der Satire,
»ci s in der Ausgestaltung der Charaktere über-

haupt, vermisse ich an diesem liebenswürdigen

Erzähler. Mit dem Titel „Hansebrüder“ sind drei

Lehrer gemeint, die alle den Taufnamen Hans
tragen und durch Bande der Freundschaft und

Landsmannschaft so lange verbunden sind, als sie

Junggesellen bleiben. Als der erste heirathet, zer-

fällt das Band; die Lebensläufe dieser drei Lehrer

bilden den Inhalt des Romans. Der Eine tritt,

als er heiratbet, aus dem Amt aus und übernimmt

die Redaktion eines kleinen Provinzblattcs — zu

seinem Unglück. Seines verwaisten Töchtercbcns

nimmt sich der zweite Hansebruder an, der als

Privatdozent der Philosophie, Bibliotheksbeamter

und Novellist einzig der Wissenschaft lebt und

unvcrmählt bleibt. Der dritte Hansebruder hei-

rathet in eine Schulmeisterfamilic hinein und

bringt cs nach Entdeckung und Verherrlichung

historischer Lokalgrössen bis zum „Geheimen“.

... Zu bedauern ist, dass dem Dichter die Er-

findungskraft in der zweiten Hälfte versagte;

der Roman hätte um ein gutes Drittel kürzer

sein sollen.

Wien. Moritz Necker.

Notizen und Mittheilungen.

Der Senat d. Univ. Strassburg hatd. früh. Beschluss,

der das Hospitiren von Krauen für unzulässig erklärte,

jetzt aufgehoben.

Die Pariser Akad. d. Wiss. hat dos Recht erhalten,

statt d. bisher. 100 in- u. ausländischen corrcsp. MitgL
künftig 1 16 zu ernennen. Jetzt zahlt d. Akad. 35 in-

liind., 18 engl., 11 dtschc, 5 amerikan., je 4 russ. u.

italicn., je 2 osterreich., holUtad., schwed., schweizer,,

je 1 brasilian., dan., norxveg. u. portug. corrcsp. MitgL

Dazu kommt noch d. Fürst von Monaco.

Dem ungar. Nntionalmiiscum ist ein im Kremnilzer

Kloster endccktcs Exempl. d. Murmclliusschen lat.-

dtsch.-magyar. Wörterverzeichnisses (gedr. 1553)

als Geschenk überwiesen worden. Bisher war nur d.

Exemplar im Kloster Schwaz in Tirol bekannt gewesen.

In Ravenna sind d. Arbeiten zur Blosslegg d. sog.

Palastes d. Theoderich beendet, und dabei ist festge-

stellt worden, dass d. Palast aus viel späterer Zeit als d.

gothisch. stammt u. schon au d. roman. Baustil Anklänge

zeigt. Vermuthlich ist er von d. oströmischen Exarchen,

die in Ravenna rcsidirten, erbaut u. als Kaserne be-

nutzt worden.

Gelehrte Gesellschaften und Vereine.

Sitzgsber. d. Kgl. Preuss. Akad. d. Wlss. zu Berlin.*)

13. Juli. Gesammtsitzg. Vors. Sekretär: Hr. Diel*.

’jHr. Schmollcr las üb. die Grösse d. Bevöl-

kerg in älterer und neuerer Zeit. Er ging aus

von einer kritischen Prüfg d. überlieferten Zahlen und

d. an sie geknüpften Schätzgn, wies die Ucbcrtreibsn

beider und ihre Ursachen nach; er suchte dann zu zei-

gen
, dass nur durch Ncbcneinandcrstcllg zahlreicher,

historisch und geographisch vergleichbarer Relntivzahlen

die Kritik festen Boden gewinnt, und legte dann die

wichtigeren kritisch berichtigten Resultate fiir die histo-

rische Verändcrg der absoluten Bevölkergszahlcn der

*) Sondcrubdrllckc auch der in den Sitzungsbericht« er-

schienenen Mitthciluagen sind vom t. Jan. 1899 ab zum Preise von

o,so und 1 M. (mehr als 2 Bogen stark 2 M.) durch die Verlag*"

buehhandlung von G. Reimer zu beziehen.

0 Erscheint nicht in den akademischen Schriften.

1
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wichtigeren Kulturländer vor. — Der Vorsitzende legte

vor : Anaritii in decem libros priores cicmentorum Euclidis

commentarii ex interpretatione Gherardi Cremonensis ed.

Maximilianus Curtzc. Lipsiae 1899. — Hr. Heren

d

Hessel Lorck in London hat eine aus nahe 3000
Stücken bestehende, aus dem Nachlass der im Dezember
1885 zu Königsberg verstorbenen Krau Geheimrath Besscl

in seinen Besitz übcrgcgangcnc Sammlung der Wissen-

schaft!. Correspondenz seines Grossvaters Fricdr. Wilh.

Hessel der Akademie übereignet, damit dieser ein kost-

bares Material für die Geschichte der Astronomie ent-

haltende Schatz für die Dauer gesichert und der Ver-

werthung zugänglich gemacht wende. Die Sammlung
enthält 2946 an Hessel gerichtete Briefe von 234 ver-

schiedenen Gelehrten und KünsUern u. s. w. : Astrono-

men, Geodäten, Mathematikern und anderen akademi-

schen Collegen, Mechanikern und Optikern, Uhrmachern,
und anderen mit B. in regelmässige oder gclcgcntl., vor-

wiegend wissenschafll. Correspondenz getretene Personen,

ausserdem 34 eigene wieder in B.s Besitz gelangte Briefe

an einen seiner Correspondenten. Fast ein Fünftel der

ganzen Sammlung bilden die von 1809 bis 1846 reichen-

den Briefe von Schumacher, 574 an der Zahl; 576 ent-

fallen auf die vier Briefwechsel mit Enckc (196), Olbcre

(168), W. Struvc (106), Harding (106); 399 auf die fünf

mit Lindenau (97), Baumann (97), Bode (84), Trallcs

(61, wozu die 34 B.schcn Briefe die Ergänzung bilden),

Argclander (60). Mit 51 bis herunter zu 32, zusammen
534 Briefen sind vertreten : A. von Humboldt, A. Erman,
Pistor, C. A. Steinheil, Brandes, Fcldt, G. Hagen, Strehlke.

A. Kepsold. C. G. J. Jacobi. Rosenberger, Hansen, Fuss;

mit 29 bis zu 20, zusammen 218 Briefen: Utzschneider,

Schwinck, J. G. Rcpsold, Kessels, Benzenberg, Bogus-

Inwski, Westphal, Littrow, Tenner; mit 18 bis 12, zu-

sammen 1 99 : Reichenbach, Scherk, W. Beer ,
Bille, Sla-

winski, Baiiy, Ertel. Grcig, Hassler, Schubert, John Her-

sehel, Weisse, ldeler, Nehus. Von weiteren 16 Corres-

pondenten, darunter Airy, L. von Buch, K. F. Knorre,

MädJer, Nicolai, Olufsen, Rümker, Tiede, rühren je 7 bis

10 Briefe her, zusammen 125 Briefe, 94 von 19 Ver-

fassern mit je 4 bis 6; von 20 Verfassern sind 3,

von 34 2 Briefe vorhanden, einzelne endlich von 99

Personen. — Ersichtlich hat B. auf die Aufbewahrg eines

jeden an ihn gelangenden Briefes Werth gelegt und
grosse Sorgfalt verwandt. Die Akad. hat bereits 1878

die 74 Briefe von Gauss an B. erworben, welche nach

ihrer 1880 erfolgten Vcröffcntlichg der Kgl. Gesellsch. d.

Wiss. zu Göttingen zur Ergänzg ihrer die 119 Briefe

von B. an Gauss enthaltenden Gauss-Sammlung überge-

ben worden sind; die Gesammtzahl der aus B.s Nachlass

übernommenen fremden Briefe beläuft sich also auf 3020.

Es ist anzunehmen, dass diese Zahl, bis auf eine ganz
geringfügige Differenz abhanden gekommener Stücke,

die Gesammtzahl der an B. gerichteten Briefe wissen-

schaftlichen Inhalts oder Ursprungs darstellt. — Hr.

Lorck hat die Akad. durch seine grosse und für die

Geschichte der Wissenschaft überaus werthvotle Schenkg
zum grössten Danke verpflichtet Es leuchtet ein, wel-

che hohe Steigerg der Werth derselben noch erhalten

würde, wenn noch ein ansehnlicher Theil der von B.

selbst herrührenden, noch nicht anderweitig der Wissen-

schaft gesicherten Briefe der akad. Sammlg hinzugefügt

werden könnte. Leider besteht kein Zweifel darüber,

dass mehr als eine interessante Einzelreihe inzwischen

verstreut und verschwunden, eine an Umfang grosse und
sicher auch an Inhalt werthvolle einer geflissentlichen

Vernichtung mit zum Opfer gefallen ist, welche die

deutsche Astronomie aufs schmerzlichste, und nicht

allein im Interesse ihrer Geschichte, zu beklagen hat.

Aber gewiss wird manche Reihe bis heute noch sorg-
sam, jedoch unzugänglich und ohne Sicherung gegen
künftige Gefährdung aufbewahrt, welche nunmehr der
Akad. zu übergeben nur Pietät gegen ihren Urheber und
ihren ersten Empfänger, für die Wissenschaft und ihre

Geschichte eine hochverdienstliche Darbietung sein würde.

— Ihrem corrcspondirendcn Mitglicdc, Hrn Otto Struvc,

dessen Vermittelung überhaupt wesentlichen Antheil an
der günstigen Ordnung dieser Angelegenheit hat, ver-

dankt die Akad. bereits ein besonders werthvolles Ge-

schenk solcher Art in den ihr übereigneten 106 von B.

an Wilh. Struve gerichteten Briefen. Die genaue Durch-

sicht des die Zeit 1813— 1845 umfassenden Briefwech-

sels zwischen B. und Struve hat ergeben, dass dieser

in den nunmehr in der Sammlg der Akad. vereinigten

212 Briefen in lückenloser Vollständigkeit enthalten ist

mit einer einzigen Ausnahme: ein Brief von Struvc fehlt,

der bereits im Winter 1837-8, unmittelbar nach seiner

Ankunft in Königsberg, erst theihveise gelesen, durch

Zufall verschwunden ist.

Die 45. Versammlung den (sch. Philologen u. Schul-

männer findet vom 26. bis 30. Septbr. in Bremen statt.

In den allgemeinen Sitzgn werden die Herren Dziatzko

(Göttingen), Schreiber (Leipzig), Morf u. Krägcr (Zürich).

Schuchardt (Hannover), Schneider (Friedeberg), Wcrnicke

(Braunschweig), Bulle (München), R. M. Meyer (Berlin),

Wcndt (Hamburg), u. Linckc (Jena) Vorträge halten.

Die Mitgliedskarte kostet 10 Mark und ist bis zum 24.

Septbr. von Dr. Neuling, Bremen, Roonstrasse 5 zu be-

ziehen, an den auch Wünsche wegen WohngsbcschafTg

zu richten sind.

Personalchronik.

Ernennungen, Auszeichnungen usw,

I. An Universitäten usw. Ao. Prof, in d.

theolog. FakulL d. Univ. Königsberg. D. Voigt, an die

Univ. Kiel berufen. — Privatdoz. d. dogmat Theol. an d.

Univ. Breslau, Lic. M- Schulze zum ao. Prof, ernannt.

— In der thcolog. Fakult der Univ. Berlin hat sich

Lic. Dr. Karl Schmidt als Privatdoz., in d. theolog. Fa-

kult. d. Univ. Lemberg Dr. Joh. Zukowski als Privat-

dozent f. Kundamental-Theol. u. Christi. Philos. habilitirt.

— Geh. Rath Prof Dr. v. Wilomowitz-Moellendorff
zu Berlin als Mitgl. in d. Zcntraldirektion d. Archäolog.

Instituts eingetreten. — Die Akad. d. Wiss. in Wien
hat d. wirk!. Mitglied Sektionschef im Ministerium f.

Kultus y. Unterr., Prof. Dr. Wilh. v. Hartei als Nach-

folger von Heinrich Siegel zum Vizepräsidenten gewählt.

— Hilfsbibliothekar a. d. Kgl. u. Univ.-Bibl. in Königs-

berg, Dr. Paul Hirsch, zum Bibliothekar an d. Paulin.

Btbl. in Münster i. W., Hilfsbibliothekar a. d. Kgl. Bibi,

zu Berlin, Dr. Karl Friese, zum Bibliothekar an der

hiesig, Univ.-Bibl. ernannt. — Die philosoph. Fakult. d.

dtsch. Univ. Prag hat zum Nachfolger Keiles an erster

Stelle den o. Prof. d. german. Philol. an der Univ.

Freiburg i. d. Schw., Dr. Ferdinand Detter, vorge-

schingen. — Dr. Wilh. Bruckner hat sich als Privat-

doz. f. german. Philol. an der Univ. Basel habilitirt. —
Dem I.cctor d. engl. Sprache an d. Univ. Halle, Dr. G*

Thistlcthwaite d. Profcssortitcl verliehen. — Lady Char-

lotte Blcnncrhassett für ihre Verdienste um d. fran-

zös. Gesch. u. Litt, vom französ. Unterrichts-Ministerium

zum Offtcier dcl'instruct. publique ernannt. — Oberlandes-

gerichtspräsidcnt Schneider von d. jurist. Fakult d.

Univ. Heidelberg zum Ehrendoktor ernannt. — Der o.

Prof, in d. rechts- und staatswissenschaftl. Fakult. d.

Univ. Strassburg, Dr. Wlassak, hat c. Ruf an d. Univ.

Wien erhalten. — Ao. Prof. a. d. Univ. Innsbruck, Dr.

Paul Puntschart, z. ao. Prof. d. dtsch. Rechts a. d.

Univ. Graz ernannt

II. An Gymnasien usw. Obcrl. Prof. Dr. Wein hold

an der Fürsten- u. Landesschule zu Meissen zum Direktor

d. Gymn. in Schnccbcrg ernannt.

Todesfälle:

Das Mitgl. d. Acad. Victor CherbuÜez, am 1. Juli,

im 70 J., in Paris; der fr. Prof. d. Physiol. u. Anthro-

pol., Geh. Rath Dr. Joseph Mayer, 92 J. all, in Kra-

kau; der ao. Prof. f. dogmat. Theol. an d. Univ. Got-

tingen, D. Adolf Link, in Königsberg i./Pr.

Digitized by Google
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Neu erschienene Werke,
vom 19. bU 2S. Juli in der Redaktion einReliefert

Anaritii in dccem libros priores Elcmentorum Eucli-

dis commentarii. Ed. M. Curite. Lpz., Teubner. M. 6.

Anthes, E., D. Kastell Gross -Gerau. Darmstadt,

Druck v. L. C. Wittieh.

Anthologie grnccn epigrnmmatum Palatina cum Pia-

nudea ed. H, Stadtmueller. Lpz., Teubner. M. 8.

Asmus, R., G. M. de la Roche. Karlsruhe, Lang.
M. 2,50.

Baldensperger, F., Quac in Ochtenschlaegerii Car-

minc „Aladdin* inscripto e gcrmanicis litteris pendeant.

Pariser Inaug.-Dissert. Nancy, Druck v. Berger-Levrault.

Behmer, A., Laurcncc Sterne u. C. M. Wieland. Brl.,

A. Duncker. M. 1,20.

Bcrtsch, H., Meeresriesen, Erdgeister u. Lichtgötter in

Gricchenld. Tauberbischofsheim, Druck v. J. Lang.
Bleib treu, K., Von Robespierre zu Buddha. Lpz.,

W. Friedrich. M. 5.

Boch, R. von. Gcsch. d. Töpferarbeiter v. Staffordshirc

im 19. Jh. Stttg., Cotta Nf. M. 7.

Hruchmiillcr, W., Erinnergn an Rügen u. d. Ost-
see. Greifsw., Abel. M. 1,50.

D i m itrijevid, M. R., Studia Hcsiodea. Lpz., Teub-
ner. M. 6.

Eglise, L*, ct la pitie envers les animaux. Textes
origtnaux puises ä des sourccs picuses. 1

er recueil sous
la direct, de la Marquise de Rambures, avcc une pre-

fncc p. R. de la Sizeranne. Paris, Lecoffre. Fr. 2,50.
Hallgarten, R., D. kommunale Besteucrg d. unver-

dient. Werthzuwachses in Engld. Stttg., Cotta Nf.
M. 4,80.

Hund, A., Colmar vor u. währ. s. Entwickelg zur
Reichsstadt. Strnssb., Schlesier & Schweickhardt.
Kcutgen, F., Urkdn zur sUidt. Verfassgsgesch. 1.

Hälfte. Brl., Fclber. M. 3,60.

Landau, M., Gesch. d. ital. Litt, im 18. Jh. Brl.,
Fclbcr. M. 1 2.

Molen aar, H., Rob. Bums' Bczichgn z. Litt Erlang,
u. Lpz., Deichert (Böhme). M. 3,60.

Monarchie, D. österr.-ungar., in Wort u. Bild. Lief.
328. Bukowina. 12. H. Wien, Holder. M. 0,60.
Ni Isen, M.. Zur Religion. Stttg., Digel. M. I.

Philoponus, Io., De aeternitatc mundi contra Proclum.
Ed. H. Rabe. Lpz., Teubner. M. 10.

Planitz, Des Kursächs. Rnthcs Hans von der, Be-
richte aus d. Reichsregiment in Nürnberg 1521—1523.
Gcsamm. v. E. Wü Icker. Nebst ergänzend. Aktenstück,
bearb. v. H. Virck. Ebda. M. 26.
Rcinsch, H., Ben Jonsons Poetik u. s. Beziehgn zu

Hora*. Erlang, u. Lpz.. Deichert (Böhme). M. 3.

Ribbeck, O., Reden u. Vorträge. Lpz., Teubner.
M. 6.

Riedle r, A , D. technisch. Hochschulen u. ihre wissen
schaftl. Bestrcbgn. Brl., Druck v. H. S. Hermann.
Roggc, B.. Aus sieben Jahrzehnten I. Bd. Hannov.,

Carl Meyer. M. 4.

Roscher, W., Nationalökonomik d. Handels u.Gcwerb
fleisses. 7. Aufl., bearb. v. W. Stieda. Stttg., Cotta Nf.
Rüge, W., u. E. Friedrich, Archäol. Karte von

Kleinasten. Holle, Sternkopf. Geb. M. 3.
Saxo Grammalicus, D. ersten 9 Bücher d. dän. Gesch.

üebs. u, erl. v. H. Jantzcn. I. Heft. Brl., Fclbcr. M. 3.
Spörri, Zur Lrinnerg an Rieh. Rothe. Hamburg,

Scippcl.

Uhlcnbcck, C. C., Kurzgefasst, etvmolog. Wtb. d.
alttnd. Sprache. II. Amsterdam, Job. Müller. M. 5.

Vitruvii de Architectura libri X. It. cd. V. Rose.
Lpz., Teubner. M. 5.

Voigt, M„ Rom. Rcchtsgesch. 2. Bd. Stttg., Cotta
Nachf.

Weise, O., Charakteristik d. lat. Sprache. 2. \ufl
Lpz.. Teubner. M. 2,40.

Demnächst erscheinende Werke.
Aus dem Gebiete der

Theologie. Tessen- Wesierski, Frz v., D. Grund-

lagen des Wunderbegriffes nach Thomas von Aquin.

9 Bog. Paderborn, F. Schöningh. M. 3.

Philosophie. Stein, L., D. Philosophie d. Friedens.

3 Bog. Brl-, Gcbr. Paetel. M. 0.60.

Philologie. Bhagavad Gita. Ins Dtsche iibertr.

v. Frz Hartmnnn. 9 Bog. Lpz., W. Friedrich. M. 1,50.

— Steinschneider, M., lieber Sprachkcnntniss u.

Sprachkundc. Hamb-, A.-G. (vorm. Richter). M. 0,75.

Geographie. Blavatsky, H. P. , In d. Höhlen u.

Dschungeln Hindostans. Etwa 24 Bog. Lpz., W. Frie-

drich. M. 6.

Rechts- u. Slaalswissensch. Ausführungsge-
setze, D. braunschweig., zum BGB. und dessen Neben-

gesetzen. Braunschw., Goeritz. Etwa M. 10. — Main-

fels, E., D. Lösg d. lippischen Frage nach d. Willen

d. lippischen Volkes. 3 Bog. Hameln, Th. Fuendcling.

M. 0,75.

Zeitschriftenschau.

Theologie und Religionswissenschaft.

Dlsck-ct>gl. Bläti. 24, 7. W. Beyschlag, D.

Bedürfn. c. engeren Vcrbindg d. dtsch. Protestant. Lan-

deskirchen; Mein Leipziger Vortrag u. d. „Germania
-

.

— A. Werner, J. F. Chr. Löffler, Gen.-Superintendent

zu Gotha. — E. A. Ehemann, D. Frau in d. Heils-

armee.

D. Katholik. Juli. A. Hille brand, Kathol. u.

Protest. Wahrheitsliebe. — J. Becker, Altes u. neues

Recht bcz. d. Absolution von päpstl. ReservatfiUlen. —
H. Pleukcrs, Neuere Forschgn z. Gesch. d. alten

Mönchth. — B. Kleinschmidt, Ursprg u. Entwicklg

d. Palliums. — J. Selbst, Desiderium collium aetcr

norum.
Neue Kirchl. Zlschr. X, 7. R. Steinmetz, D.

Entstehg d. ncutcstamentl. Kanons nach Godet. — K.

Stange, Zum Sprachgebrauch d. Kechtfcrtiggslehrc in

der Apologie. — E. Bröse, Zur Auslegung von Rom.

I, 3— 4. — K. Endemann, D. W. KocUing und 1.

Joh. 5. 7. 8. — 0. Naumann, Frdr. Nietzsches anti-

christl. Philosophie.

Theolog. Studien (Utrecht). 17, 3. F. E. Dau-

banlon, Het voortbestnan van het mcnscheiijk gcslacht.

VII. — G. Wildcboer, Ten derden male: De vöür-

Thalmudischc Joodsche Kanon. — C. H. van Rhijn,

De samenstelling van de Geiijkenis van de Ponden

(Luk. XIX, 11—27).
Schweizer. Theolog. Zlschr. XVI, 2. P. D. Hess,

Aus d. Bricfwechs. zw. Antistes Joh. Jak. Hess u.

Kaplan Ignaz Römer (Schl.). — G. Schönholzcr, D.

Auferstchg (Schl.). — Hadorn, D. gcschichtl. Christus

(Schl.). — 0. Pfister, Modernes Antichristcnth., mo-

dern. Christcnlh. u. d. Evgl. Jesu. — G. Linder, D.

Bericht üb. d. Apostelkonzil nach neuer Leseweise.

Zlschr. f. wisscnschaftl. Theol. 42,3. A. Klöpper,

D. 21. Kap. d. 4. Evgl. — A. Hilgenfeld, Nachwort

zu Acta apostolorum graccc ct latinc; Noch einmal d.

Adler d. Ezra-Propheten. — G. Hoc n nicke, D. Hospi-

talordcn im Kgr. Jerusalem (1099 — 1187). — J- Drä-

secke, Zum Hesychastenstreit. — F. Görres, Mis-

zellen z. später, span.-westgoth. Kirch.- u. Kulturgcsch.

— E. v. Dobschütz, Zum Lentulus-Briefe.

Analecta Bollandiana. 18, 2. Thomas de Ce-

lano, Traite des miraclcs de S. Francois d’Assise.
—

Bulletin des publicat hngiographiques.

Revue benidictinc. Juillet. G. Morin, Un nou-

veau recucil inedit d'homelics de saint Cesaire d'Arles

(suite). — U. Berlicre, Bulletin d’hist. bencdict.; l.cttrcs

inedites de Benedictins francais tirees de la collection

Wilhelm. I.
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Philosophie und Pädagogik.

Ztschr. f. PsychoL u. Physiol. d. Sinnesorgane

.

XX, 6. W. Stornbcrg, Geschmack u. Chemismus. —
O. Abraham u. K. L. Schacfer, Ueb. d. maximale
Geschwindigk. v. Tonfolgen. O. Abraham, Ueb.
d. Abklingen v. Tonempfindungen. — A. König, Be-

merkgn üb. angeborene Farbenblindh. — XXI, 1. H.
G. Humuker, Ueb. Nachbilder nach momentaner
Helligk. — L. Hellwig, Ueb. d. Natur d. Erinnerungs-
bildes. — C. Stumpf, Ueb. d. Begriff d. Gemüthsbe-
wegg. ; Beobachtgn üb. subjektive Töne u. üb. Doppelt-
hören.

Internat. Journal of Ethics. July. J. Watson,
The new «ethical“ philosophy. — C. S. Loch, Good
citizenship and athlctics. — E. Lyttelton, Instruction

of theYoung in sexual knowledge. — W. W.Willoughby,
The Right of the State to be. — E. Carpenter,
Affection in Education. — S. A. Barnett, The mission
of the Music. — E. E. Constance Jones, Character
and Circumstancc.

Bliitt f. d. bayr. Gymn.-Scltultves. 36, 7. 8. K.
Hammerschmidt, Aristoteles als Zoologe. — C.
Wey man. Zu Properz, Ovid u. Statius. — Fr. Walter,
Zur Tcxtbchdlg u. Autorfrage d. Aetna. — R. Thomas,
Neues z. Bcdeutgslehre. — CI. Hellmuth, Vom
Noptunlempel in Paestum. — Fr. Beyschlag, Zu
Sophokl, Antig. 1278—80. — K. Mciser, Zu d. Scholia

Terentiana.

Philologie und Literaturgeschichte.

Rhein. Museum. N. F. 64, 3. L. Ziehen, D.
drakont Gcsctzgcbg. — F. Solms cn, Dorisch
auf, wohlan!*; Nachtrag zu S. 347. — L. Radcr-
machcr, Stud. zur Gesch. d. antik. Rhetorik. IV u. V.
— C. F. W. Müller, Zu Plautus. — A. Gercke, Iso-

krates 13 u. Alkidamas. — J. Bel och. Die Bevölke-

rung Galliens zur Zeit Caesars. — F. Reuss, Aman
u. Appian. — E. Norden, E. Panegyricus auf Augustus
in Vergib Aencis. — F. Skutsch, Plautinum. — F.

Buechclcr. Der echte od. d. unechte Juvenal. — E.

Ziebarth, Zur Ueberliefergsgesch. kretisch. Inschriften.
— J. M. Stahl, Zum Gebrauch d. praedicativ. Pnrticip.

im Griechisch. — A. Zimmermann, Zum auct. inc.

de praenominibus über. — H. Stein, Zu S. 150 f.

Arclt. f. d. Slttd. d. neuer. Sprachen u. Litt.

CH, 3. 4. J. Bolle, D. Altweibermühle. E. Tiroler

Volksschauspiel. — Fr. Liebermann, D. angelsächs.

Verordng üb. d. Dunsntc. — J. Schick. Zu Shelleys

Prometheus unbound. Hgb. aus d. Nachlass v. Jul. Zu-
pitza. I. — R. Gnrnett, Eight unpublished letters of

Thomas Carlylc. — W. Mangold, Nachahmgn Montes-
quieu» u. Bossuets von Friedrich d. Gr. — Fr. Kluge,
Orrms awwermod (Arch. CI, 3, 90). — A. Brandl,
Thomas Beckets Weissagg üb. Eduard HL u. Heinrich
V. — E. Koeppel, Rob. Greenes „Mad precst of the

sonne“.

Geschichte.
Histör. Vierteljahrsehr. 1899, 3. C. Wachs-

muth, D. Königth. d. Hellenist. Zeit, insbes. das v.

Pergamon. — W. Struck, Gustav Adolf u. d. schwed.
Satisfaktion. 1— II. — K. Uhlirz, Wann wurde Kaiser
Otto d.^ Gr. in Magdeburg bestattet? — H. Simons-
feld, Nochmals d. Wahl Friedrichs I. Rothbart. — Th.
v. Heigcl, Zur Biographie Rankes.

Revue des questions historiques. Juillet. E. Müntz,
L’argent ct le luxe a la cour pontifieale d'Avignon. —
E. Revillout, Herodotc et les oracles egyptiens. — A.
Spont. Marignan et 1‘organisation militairc sous Fran-
cois I®r. — P. Hamy, La politique de Louis XIV cn
pays conquis: mission des PP. Boutault et Bouhours
a Dunkerque. — E. Bcauvais, Un clevc du grand
Conde: Herard Bonton, Comte de Chamilly. — V. Er-
moni, La cosmologie hindoue. — P. Allard, Lc
forum romain. — P. Maurice, L’cxtension des
possessions carthaginoiscs en Steile« au commencement

de la premicre guerre punique. — Ch. de la Ronciere,
La Cordeltire et Ic Regent', Un ambassadeur au XVI®
siicle: Charles de Marillac. — B. Palustre, L'abbesse
Anne d'Orleans et la reforme de l'ordre de Fontevrault.

Geographie, Länder- und Völkerkunde.

Dlsche geograpk. Blält. XXII, 2. M. Brass,
Jajce, d. alte Künigsstadt Bosniens. — W. Ncdcr-
körn, I). Entdeckgs-, Besiedlgs- u. Entwicklgsgcsch.

Canadas u. s. Grenzgebiete. — W. R. Rickmers, D.
Barren d. Danduschka.

Globus. LXXVI, 3. H. Singer, D. Karolinen. —
4. P, Ehren re ich, E. Ausflug nach Tusayan (Ari-

zona) im Sommer 1898. — A. Götze, D. Römcrkastell

Saalburg. — Graf Pfeil üb. d. Bismarckarchipel. — R.

Lasch, D. Bchdlg d. Leiche d. Selbstmörders.

Staats- und Rechtswissenschaft.

Dtsche Juristenztg. IV, 14. Peter sen, D. Aus-

legg d. Rechtsgeschäfte u. d. Revisionsgericht. — J.

Stranz, D. preuss, Ausführgsgcsetz z. BGB. nach d.

Beschlüssen tl. .Abgeordnetenhauses. — Fr. Oetker,
D. Konkursordng in neuer Gestalt. — Frommhold,
Heinrich Siegel f.

JHerings Jahrbb. f. d. Dogma I. d. bürgert. Rechts.

2. F. IV, 4— 6. Rcgelsbergcr. Zur Lehre von d.

Einrede d. nicht erfüllten Vertrags u. von d. Einfluss

d. theilweisen Unmüglichk. d. Erfullg auf d. Vertrags*

verhältn. ;
Anspruch d. Gläubigers auf Lcistg von Sicher!»,

für betagte od. bedingte Fordergn weg. Eintritts c. Vcr-

schlechtcrg in d. Vermögenslage d. Schuldners. — W.
Immerwahr, D. dingliche Verkaufsrecht d. BGB. —
J. Gierke, Der Vcrsichergsvertrng beim Niessbrauch im

BGB.
Allgemeines.

AItpreuss. Monatsschr. April — Juni. C. I) c wi-
sch cit, D. Dtsche Orden in Preussen als Bauherr. —
M. Toeppen, D. Elbingcr Kriegsbuch. — A. Treichel,
Xachtr. II zur Piclchen- od. Bolltafel. — G. Sommer-
feld, Ueb. d. ältest, preuss. Stammsitze d. Geschlechts

d. Keichsgrafen v. Lchndorflf. — F. Tctzner, Neue
Donalitiana. — H. Borkowski, Zur Gründg d. kur-

brandenburg. Kricgsnottc.

Beil. z. Münch. Allg. Zig. Nr. 147. H. Losch,
Produktion und Konsum im Sozialstuat. — 147/48. M.

Helf, Brandenberg in Tirol. — 148. N. Weiter, Fre-

den Mistral, d. Dichter d. Provence. — 149/60. A.

Schmitt, Chirurgie in alter u neuer Zeit — 149. E.

Müller, Schillers Beiträge in Gökingks „Journal von

u. für Dtschld“. — 150. Frz Doflein, Aus West-

indien u. Nordamerika. IX. — 151. L. v. Schroc-
der, Indiens geistige Bcdeutg f. Europa. — Th. Achclis,

Fr. Ratzels Anthropogeographic. — »152. H. Sitten

-

berger, Adolf Pichler. — A. Nossig, D. französ.

Kleingrundbesitz angesichts d. Agrarkrisis. — 153/54.

K. Th. Zingeler, Klöster u. Burger» in Hohenzollern.

— 153. D. Entwickelg d. Luftschifferwcsens. — 154.

Heron von Alexandria. — 155/56. P. Sakmann,
Einige Gegner d. Revolutionsgedkn im 18. Jh. — 155.

K. Linder, Wasserkraft. — 156. Sterblichk.- u. Ge-

sundh.-Verhältn. währ, d. Monate März— Mai 1899. —
157. R. Braungart, Ueb. d. Ursachen d. gross. Kin-

dersterblichk. in Bayern u. namentl. in Südbayern. —
157/58. V. Flamini, Girolamo Rovctta. — 158. A.

Drews, Kunst u. Acsthetik.

Revue des dettx mondes. 15 Juillet. A. Barinc,

La Grande Mademoiselle. I. L'Enfance. — G. Perrot.

L'Hist. de l’Art dans l'Enscignement socondairc. — Ch.

Bcnoist, LcPrince de Bismarck. II. La periode triom-

phantc. — A. Bellessort. Ville d'Extrcmc- Orient —
E. Haguenin, Les Romains et leur poete. Cesare

Pascarclln. — R. Doumic, George Sand avant 1840.

— T. de Wyzcwa, Documcnts nouveaux sur Fre-

deric Nietzsche.
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Goethes Leipziger Studentenjahre.
Ein Bilderbuch zu „Dichtung und Wahrheit“

als Festgabe zum 150. Geburtstage des Dichters.

Von

Dr. Julius Vogel,
Custos am Städtischen Museum zu Leipzig.

Elegant gebd. M. 4.

Leipzig. Carl Meyer* ftraphlsehe* Institut.

Soeben erschienen:

Jesaja XL—LXVI
Hebräischer Text,

ausgegeben von

Dr. J. H. Gunning.
8°. Brosch. M. 3.

Rotterdam.
j. ßredee.

Di? Dichter ^ ^
der Befreiungskriege

und ilie Lieder des deutsch-französischen Krieges
von

J. Knipfer.

2. erweiterte Aufl.

Elegant in Lcinwd geb. M. 2,50.

Altenburg. pskar ßonde's Verlag.

Das Kriegsjahr 1809.
Nach älteren und neueren Quellen

bearbeitet von

August von Larisch,
Kgl. Sächs. Hofrnth.

Kötzschenbroda

— Broch. M. 3.

Ed. A. Trapp.

Corpus Nummorum Hungariae.

Von Ladislaus Rethy,
Mitgl. d. Ungar. Akad. d. Wissensch.

Bd. I. Zeitalter der Könige aus dem Arpad-

hause.

mr Heft I: 18 Tafeln.

Münzen aus 1000—1307 (387 Abbildungen!.

M. 10.

Budapest. Verlagsbureau

d. Ungar. Akademie d. Wiss.
(A. Tiringer).

Carl Clausen’s Hofbuchhandlung
früher

H. Loescher's Hofbuchh.
in Turin.

Soeben erschienen:

«. Villa,

La Psicologia contemporanea.

Gr. 8t>. Fr. 14.

Für oder Wider

die Berufung in Strafsachen?
Von Dr. Herrn. Ortloff,

Landgerichts • Rath a. D.

Gr. 8°. 6 Bog. M. 1,20.

München. J. Schweitzer Verlag (Arthur Sellier).

Demnächst erscheint:

Wilhelm 4«rohmann,

Herders Nordische Studien.

nerlin W. 57.

Ca. 9 Bog. Preis ca. l M. 50 Pf.

Wilhelm Sttsnerott.
Verantwortlicher R^hurd Böhme, Bcrhn. Buchhandlung),
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INHALT:
Theologie und Rellgloniwli»en»chart.

de Fave, Clement d’Alcxandric.

(Gymnasiallehrer Dr. Otto Stählin,

Nürnberg.)

Philosophie.

Giessler, Die Athmung im Dienste

der vorstehenden Thätigkcit. (Aord.

Univ.- Prof. Dr. Theodor Ziehen,

Jena.)

Nagv, Die philosophischen Abhand-
lungen des Ja'qQb ben Isljäq al-

Kindi. (Prof. Dr. Moritz Stein-

schneider, Berlin.)

Unterrlchtjwoien.

Tctzner, Geschichte der deutschen

Bildung und Jugenderziehung von
der Urzeit bis zur Errichtung von
Stadtschulen. (Gymn.-Prof. Dr. 0.

Weisscnfets. Berlin.)

Philologie und Utteraturgesehlchte.

Pctsch, Zur Kcnntniss des Volks-
|

räthsels. (Ord. Honorar -Prof. Dr.

Btarä Hugo Meyer , Freiburg i. B.)

' Frdr. Müller, Ursprung der Gruzi-

nischen Schrift. (Hilfsbibliothekar

an d. Kgl. Bibi. Dr. Oskar Mann,
Berlin.)

Boi ss i er, Roman Africa. English

Version by Arabella Ward. (Privat-

doz. Dr. Adolf Schulten, Güttingen.)

Gart, Histoire de la littcraturc allc-

mande. (Gymn.-Prof. Dr. Georg
Klee, Bautzen.)

Kost, Der miles glorioius in der fran-

zösischen Komödie. (Dr. Richard

Makrenhottz, Dresden.)

Geschickt«.

Baumgarten, Camera Collegü Car-

dinaliuin 1295—1437. (Dr. jur. ct

phil. Christian Eckert

,

Mainz.)

Hölscher, Die öffentliche Meinung

in Deutschland über den Fall Strass- .

burgs 1681 bis 1684. (Pnvatdoz.

Dr. Theodor Ludwig, Strassburg !

i. E.) I

Andler, Le prince de Bismarck.

(Gymn. • Oberlehrer Dr. Gottfried

Koch, Berlin.)

Geographie, linder- und Völkerkunde.

Haas, Schnurren, Schwänke und Er-

zählungen von der Insel Rügen.

(Gymn. -Oberlehrer Dr. A. Brttnk,

Stettin.)

Rechte- und StaatswUsoMohaftaa.

Bernstein, Die Voraussetzungen des

Sozialismus und die Aufgaben der

Sozialdemokratie. (Dr. Carl Ballod,

Berlin.)
KuoetwlBaenichaft.

Korn, Tizians Holzschnitte. (Dr.

Georg Gronau, Berlin.)

Notizen und Hitthellungefl.

Gelehrte Gesellschaften und Pcrsonal-

veränderungen ,
Inhalt neuerschie-

nener Zeitschriften, neu erschie-

nene und demnächst erscheinende

Schriften.

Theologie und Religionswissenschaft.

Eugene de Faye, Clement d’Alexandrie. Etüde

sur les rapports du christianisme et de la philosophie

grecque au ü c siede. [Bibliothequc de l'Ecolc des

hautes ctudes, p. sous les auspices du Ministers de

l'Instruction publique. Sciences religieuses. XII.]

Paris, Ernest Leroux, 1898. IV u. 320 S. 8°. Fr. 8.

ln einem bedeutungsvollen Artikel über die

Anfänge der patristiseben Litteratur, der 1882

erschien (Histor. Zcitschr. Bd. 48. S. 417— 472)

bat Franz Overbeck gezeigt, wie wenig noch

auf dem Gebiete der Patristik die litterarhisto-

rische Betrachtungsweise zu ihrem Rechte ge-

kommen und wie wenig noch geschehen sei, um
das Auftreten des Christenthums in der griechisch-

römischen Litteratur zu erklären. Da er zunächst

aus der patristischen Litteratur die christliche

Urlitteratur ausschied, musste er in Clemens von

Alexandrien den eigentlichen Begründer der patri-

stischen Litteratur erkennen, und ihm ist daher

I der Haupttheil der Untersuchung gewidmet. Die

I

dabei angeregten Fragen sind seitdem in man-
1

eben Einzelschriften behandelt worden. Vor

i Allem hat Zahn in seinem Suppleincntum Clemen-

! tinum (Forschgn zur Gesch. d. Neutest. Kanons

• III, Erlangen 1884) mehrere wichtige Punkte,

wie die Fragmente des Clemens, die Zitate bei

Späteren, die Nachrichten über das Leben des

Clemens einer eingehenden Untersuchung unter-

zogen. Das Bucl», das im Folgenden besprochen

werden soll, ist vom Vf. selbst nur als eine

Einführung in das Studium des Clemens bezeich-

net worden; thatsachlich bietet es aber viel mehr.

Sein Hauptverdienst besteht darin, dass es die

i
theotogisch- philosophischen Anschauungen, die

;

Ausdrucksweise, die schriftstellerische Eigenart

!
des Clemens aus den Zeitverhältnissen, aus den

verschiedenen geistigen Mächten, die den Schrift-

steller beeinflussten, aus den Bedürfnissen seines

Publikums zu verstehen anlcitet. Clemens ist

kein Schriftsteller, der bisher viel um seiner
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selbst willen gelesen worden wäre. Seine Lek-

türe bietet mancherlei Schwierigkeiten; einen

Ucbcrblick über den Inhalt seiner Hauptschrift,

der Stromata, zu bekommen, ist bei der schein-

baren Planlosigkeit ihrer Komposition nicht leicht.

Deshalb ist Clemens vielfach nur als eine reiche

Fundgrube für die verschiedensten Zwecke aus-

genützt worden. Man hat ihm Fragmente klassi-

scher Schriftsteller, Aufschlüsse über manche

Fragen der griechischen Philosophie oder der

Dogmcngeschichtc des 2. Jh.s, interessante Einzel-

heiten über das Privatleben in den vornehmen

Kreisen von Alexandrien u. dgl. in. entnommen,

aber die Zahl derjenigen war gering, welche für

die Persönlichkeit des Schriftstellers selbst Inter-

esse hatten und seine uns oft befremdende Eigen-

art historisch und psychologisch zu erklären

suchten. Das Huch von de Fayc hat gewiss

den Erfolg, den Schriftsteller selbst Vielen inter-

essanter zu machen und seine Würdigung zu er-

leichtern.

Das Buch gliedert sich in drei grosse Ab-
schnitte. Der erste hat die Aufgabe, den Plan

des Schriftstellers bei Abfassung der Stromata

und ihr Verhältnis zu seinen übrigen Schriften

zu erklären (Ic probleine litteraire); der zweite
Theil behandelt die Stellung, welche Clemens
vermöge seiner Anschauungen unter den Christen

seiner Zeit einnahm (la question historique); der
dritte und wichtigste Abschnitt endlich, für den
die beiden nur die Voraussetzungen liefern, unter-

sucht die Frage, in wie weit Clemens in seinen
theologischen Ansichten von der griechischen

Philosophie beeinflusst ist (la question dogma-
tique). Bevor jedoch de F. diese drei Haupt-
untersuchungen beginnt, schickt er eine ausführ-

liche Einleitung (S. 1— 43) voraus, welche in

vier Abschnitten den Zustand der christlichen

Kirche am Ende des 2. Jh.s, das Leben des
Clemens, die Katechetenschule zu Alexandrien,
die Schriften des Clemens (mit Ausschluss der
Hauptwerke) behandelt. Zunächst werden die
drei damals einflussreichsten Zentren des Christen-
thums, Kleinasien, Rom, Alexandrien, charakteri-
sirt, und es wird gezeigt, wie unter ihnen die
von Alexandrien durch ihre grössere Freiheit in

kirchlichen Gebräuchen und Lehren und durch
die in dieser Stadt seit lange herrschenden
wissenschaftlichen Bestrebungen die Entstehung
christlicher Litteratur begünstigt und eben dadurch
bestimmenden Einfluss auch auf die übrigen be-
kommt. In der Biographie des Clemens giebt
der Vf. im Wesentlichen die Ergebnisse Zahns
wieder, wobei er jedoch als erwiesen annimmt,
dass Clemens ursprünglich Heide gewesen sei.
Der dritte Theil der Einleitung sucht durch Ver-
wendung der Andeutungen bei Clemens und
durch Heranziehung späterer Berichte das Dun-
kel etwas zu lichten, in welches noch immer der
Urspiung und das Wesen der alexandrinischen

Katcchetenschule gehüllt ist. ln dem letzten

Abschnitt sind vor Allem die Schriften des

Clemens besprochen, von denen wir nur die

Titel oder nur Bruchstücke kennen, de F. zeigt

dabei, wie vielseitig die schriftstellerische Tbätig-

keit des Clemens war, und wie er durch Rede

und Schrift in alle kirchlichen Fragen seiner Zeit

eingriff.

Der erste Haupttheil des ganzen Werks be-

schäftigt sich mit den drei erhaltenen Haupt-

schriften des Clemens, dem Paedagogus, dem

Protrepticus und den Stromata. Das wichtigste

Resultat der ganzen Untersuchung ist, dass die

Stromata nicht, wie bisher meist angenommen

wurde, den dritten Theil des Werkes bilden,

dessen Plan Clemens im Anfang des Paedagogus

entwickelt hat. Hier spricht er nämlich von den

verschiedenen Thätigkeiten des Logos, der als

npoTptnunöi; die Menschen vom Heidenthum ab-

wendet und sic zum Heil einlädt, ferner als

Ratiorftirfoc die Bekehrten zu wahrhaft christlichem

Leben erzieht und endlich als in die

Tiefen und Geheimnisse der christlichen Lehre

einführt. Dieser Disposition entsprechen die

beiden ersten Werke des Clemens vortrefflich,

aber statt des 8t3aa*a).oc haben wir die Stromata.

Schon der Titel befremdet, aber auch der Inhalt

bietet nicht das System christlicher Lehren, das

wir erwarten müssten; vielmehr wird in den

Stromata selbst immer wieder auf ein Werk über

christliche Lehren verwiesen. Auf Grund ein-

gehender Analyse der drei Werke beweist de F.,

dass die Stromata unmöglich der erwartete

xoXo< sein können, sondern dazu dienen sollen, ge-

wisse Vorfragen zu erledigen, deren Besprechung

Clemens für nötbig hielt, bevor er es wagen

konnte, ein umfassendes systematisches Werk

über die christlichen Lehren zu verfassen. Der

Grund hierfür ist folgender: Sowohl um eine

christliche Dogmatik schreiben, als auch um das

Ideal der christlichen Sittlichkeit zeichnen zu

können, hatte Clemens die Hilfe der griechischen

Philosophie nöthig; er konnte ihre Methode ebenso

wenig entbehren wie ihre Ausdrucksweise. F.inc

solche Verwendung der griechischen Philosophie

war aber etwas völlig Neues in der christlichen

Litteratur; die Berechtigung dazu musste erst

nachgewiesen u'erdcn. Um dies zu thun, begann

Clemens die Stromata. Kr hoffte mit einem

Buch seinen Zweck zu erreichen, wurde aber

von den Problemen, die sich ihtn autdrängten,

weiter und weiter geführt, so dass er schliess-

lich die Feder nicdcrlegen musste, ohne die

Stromata vollendet, geschweige denn seinen

Didaskalos begonnen zu haben.

Welche Bedeutung für die Geschichte des

Christenthums hat nun C lemens mit seiner in den

Stromata niedergelegten Anschauung vom Wertbc

der griechischen Philosophie? Diese Frage be-

antwortet der zweite Haupttheil. Zur Zeit des

1
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Clemens gab es unter den Christen eine grosse

Anzahl solcher, die überhaupt nichts von Welt-

weisheit, ja nicht einmal von irgend welcher

schriftstellerischen Thätigkeit wissen wollten. Auf
diese Weise glaubte man sich aufs beste gegen

die falsche Weisheit des Gnostizismus zu sichern.

Clemens muss sich dieser Partei gegenüber sogar

das Recht, ein Buch zu schreiben, erst erkämpfen.

Obwohl eine wirkliche Verständigung zwischen

ihm und diesen „Simpliciores“ kaum möglich

war, thut Clemens doch Alles, um sich von der

Masse der Gläubigen nicht zu trennen. Auf jede

Weise sucht er sic davon zu überzeugen, dass

seine Bestrebungen für den christlichen Glauben

ungefährlich seien. In der That war das

Problem, wie sich das Christenthum zur griechi-

schen Philosophie stellen sollte, dadurch verein-

facht, dass Clemens, wie seine Zeit überhaupt,

fast nur für die Theologie und die Moral der

Philosophen Interesse hatte. Auf verschiedene

Weise sucht er den Werth der Philosophie

historisch zu begründen, indem er sic theils als

Diebstahl aus dem Alten Testament, theils als

eine den Heiden gegebene Offenbarung hinstcllt.

Der Werth der Philosophie für seine Zeit besteht

vor Allem darin, dass sie den Geist durch die

Dialektik schult und für höhere Erkenntniss

empfänglich macht, und dass sie ferner es er-

möglicht, gebildete Heiden in der ihnen geläufigen

Sprache vom Christenthum zu überzeugen. Einen

Maassstab für die Wertschätzung der Philoso-

phie durch Clemens giebt auch seine Anschauung

über das Verhältniss von riottc und pust;: die

matt- ist zwar die Voraussetzung für jede Er-

kenntniss und für das christliche Leben, aber

was in ihr nur keimartig enthalten ist, bringt die

fv&sic zur vollen Entfaltung und Reife. Auch
hierin zeigt cs sich, wie sehr Clemens bestrebt

ist, die Verbindung zwischen den einfachen Gläu-

bigen und dem yvoktox^s nicht abzuschneiden.

Der dritte Theil zeigt, welche verschieden-

artigen Einflüsse die Anschauungen des Clemens

bestimmt haben. Es sind vor Allem drei: die

platonische Philosophie wirkt auf seinen Gottcs-

begriff, die stoische auf seine Moral, von Philo

entlehnt er die allegorische Methode der Schrift-

auslegung. An drei wichtigen Lehren wird im

Einzelnen nachgewiesen, in wie weit Clemens
der Philosophie Einfluss auf seine Gcdanken-
bildung gewährt hat. Es ist das die Anschau-
ung vom Wesen Gottes, die Christologie und

das Idealbild des vollendeten Christen oder

Gnostikers. Auf Grund eingehender Analyse

der betreffenden Abschnitte der Stromata zeigt

der Vf. zunächst, dass die Gotteslehre bei Cle-

mens zwar stark von der platonischen beeinflusst

ist, aber doch spezifisch christlichen Charakter
trägt. Ebenso mischen sich in der Christologie

Ideen, die der Philosophie, namentlich der Philos,

entnommen sind, mit echt christlichen Gedanken.

Endlich trägt auch das Idealbild, das Clemens

von dem vollendeten Christen zeichnet, theils die

Züge des stoischen Weisen, so vor Allem die

Eigenschaft der fadfrua, theils rein christliche

Züge, besonders die Eigenschaft der De F.

versteht es ausgezeichnet, aus den zerstreuten

und sich manchmal widersprechenden Acusscrun-

gen des Clemens ein einheitliches Bild seiner

Anschauung herzustcllen und wiederum nachzu-

weisen, woraus er die verschiedenen Ansichten

gewonnen hat.

Der Vf. behandelt die oft schwierige Materie

in einer Weise, dass das Buch sehr angenehm

zu lesen ist. Manchmal sind Wiederholungen

nicht ganz vermieden worden. Am auffallendsten

ist es, dass einige Anmerkungen (z. B. S. 56 u.

85) genau dasselbe enthalten, was im Anhang

S. 3 1 2 ff. ausführlich besprochen ist. Dieser

Anhang enthält eine nach den verschiedenen

Beziehungen geordnete Bibliographie zu Clemens.

Einzelne Arbeiten, z. B. der oben erwähnte Auf-

satz Overbecks und das Werk Zahns, werden

genauer besprochen. De F. zeigt sich hierbei

mit der Litteratur, besonders auch der deutschen,

sehr wohl vertraut. Von wichtigeren zusammen-

fassenden Werken habe ich das Buch des engli-

schen Bischofs John Kaye vermisst. Für die

Untersuchungen, denen das Buch eigentlich ge-

widmet ist, wären noch folgende Schriften zu

benützen gewesen: Joh. Spörlcin, Einige Grund-

sätze des Clemens von Alexandrien über grie-

chische Philosophie und christliche Wissenschaff,

Bamberg 1840; Prosper Mcrkle, Darstellung der

Gnosis des Clemens v. Alex., Progr. v. Münner-

stadt 1849 (vgl. bes. S. 16—35 „Verhältniss zur

gricch. Philos.“) und ftpp, KXYjfitvroc «6

*i]{hx4) SiiaaxaXia, Erlang. Diss. 1892.

Nürnberg. Otto Stählin.

Philosophie.

C. M. Giessler, Die Atbmung im Dienste der

verstellenden Thätigkeit. Leipzig, C. E. M.

Pfeffer, 1898. VI S., 1 Ul. u. 32 S. 8*.

Der Vf. hat an sich und acht Versuchsper-

sonen Folgendes beobachtet: 1. Auf der Schwelle

der Aufmerksamkeit findet eine Hemmung der

Athemtbätigkeit statt. — 2. Die einheitliche Auf-

merksamkeit ist mit einer Vertiefung und Ver-

langsamung der Athmung, die gethe'dtc Aufmerk-

samkeit dagegen mit einer Verdachung und Be-

schleunigung derselben verbunden. — 3. Die

Einatlimung bewirkt vorherrschend eine Klarheits-

zunahme, die Ausathmung vorherrschend eine

Deutlichkeitszunahme der zu apperzipirenden Vor-

stellung.

Leider vergisst der Vf. uns mitzutheilen, wie

er die Klarheits-, bezw. Dentlichkeitszunahme

gemessen hat. Die physiologische Erklärung,

welche er S. 21 ff. für die Vorgänge auf der
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Schwelle der Aufmerksamkeit zu geben versucht,

ist gerade physiologisch leider nicht haltbar.

Jena. Th. Ziehen.

Albino Nagy, Die philosophischen Abhandlungen

des Ja
c
qtlb ben Ishäq al-Kindi. Zum 1. Male

hgb. [Beiträge zur Geschichte der Philosophie des

Mittelalters. Texte und Untersuchungen. Hgb. von
Clemens Baeumker und Georg Frh. von Hert-
ling, Bd. II, H. 5.] Munster, Aschendorff, 1897.

XXXIV u. 82 S. 8°.

Diese zeitgemässe Sammlung unedirtcr Schrif-

ten bringt uns mit diesem Hefte wieder einen

sehr erwünschten Beitrag zur Philosophie der

Araber, deren Kcnntniss rückwärts schreitet,

nicht im üblen Sinne des Wortes, sondern im
chronologischen, und mit dem Polyhistor al-Kindi

(vulgo Akhindus), vielleicht dem einzigen echten

Araber, der Griechisch verstand, zu den Anfän-

gen der arabischen Philosophie gelangt ist, welche
sich hauptsächlich der Aristotelischen anschloss.

Die arabischen Originale sind verloren, aber der

Hgb. der lateinischen Uebersetzungcn ist Orien-

talist in Rom, beschäftigt sich seit einiger Zeit

mit al-Kindi, hatte auch das Glück, eine unver-

hältnissmässig grosse Zahl von Hdschrn. benutzen
und einen guten 'Text herstellen zu können. Das
nöthige Beiwerk ist in einer ausführlichen Ein-
leitung und in dem Texte nachfolgenden An-
merkungen übersichtlich erledigt; erschöpfende
Register machen die Auffindung der Einzelheiten

leicht.

Es sind hier 4 Abhandlungen geboten, deren
wichtigste die 1. de intelUctu, welche schon 4
Arten des Intellekts hinstcllt. L. Stein (Die Con-
tinuität der griech. Philosophie usw., Archiv f.

Gcsch. d. Pbilos. XI, 3 13 ff.) hat die Vorliebe
für dieses Thema auf den Einfluss Alexanders
von Aphrodisias zurückgeluhrt; sollte nicht auch
im Christenthum und Islam die Lehre vom „Geiste“
hier wenigstens rnitge wirkt haben, wie später der
Begriff von der Vereinigung mit dein „aktiven
Intellekt“, als philosophischem Heil? Untersuchun-
gen über Geist und Seele sind alt, so dass man
eine dem heil. Augustin beilegen durfte. Unter
den noch nirgends zusammengcstellten Abhand-
lungen darüber in verschiedenen Sprachen ist

die arabische durch zwei sehr alte vertreten, die
eine von Costa ben Luca, im Original, in latei-

nischer und hebräischer Uebcrsctzung erhalten,
die andere von Isak Israeli nur in hebräischer.
Eine Ausgabe derselben, nebst anderweitigen
Nachweisungen, die ich gern zur Verfügung
stelle, dürfte sich für die verdienstvolle Samm-
lung eignen.

®er^n * Moritz Steinschneider.

Unterrichtswesen.
F- Tetzner, Geschichte der deutschen Bildung

und Jugenderziehung von der Urzeit bis zur

Errichtung von Stadtschulen. Gütersloh, C.

Bertelsmann, 1897. XVI u. 4tM S. 8° mit 14 Abbil-

dungen. M. 5,50.

Das Buch beruht auf umfangreichen und ein-

gehenden Studien. Die einzelnen in kultur-

geschichtlichen und pädagogischen Zeitschriften

veröffentlichten Abschnitte liegen jetzt hier vom

Vf. zu einem stattlichen Ganzen vereinigt vor.

Eine so weit wie diese zurückreichende Dar-

stellung der Geschichte deutscher Jugendbildung

haben wir bisher noch nicht gehabt. Vor Allem

was die vorkarolingisebe Bildungsgeschicbtc der

deutschen Stämme und die Laicnbildung im frühen

Mittelalter betrifft, darf sich der Vf. rühmen,

wirkliche Lücken unseres Wissens ausgefüllt zu

haben. Auch das vortreffliche Werk von Specht

greift doch weder so weit zurück, noch behan-

delt cs wie dieses alle Seiten der Bildung. Es

ist nicht möglich, über die Volksbildung einer

weit zurück liegenden Zeit zu schreiben, ohne

alle Seiten der Kultur, in welcher sie wurzelt,

in den Kreis seiner Betrachtung zu ziehen. Dies

geschieht in dem vorliegenden Buche. Die Er-

gebnisse hätten ja schliesslich auf einigen Seiten

zusammengefasst werden können. Zu welchem

Umfange aber der einfachste Stoff anscbwillt,

sobald man cs auf genaue methodische Fest-

stellungen und Begründungen anlegt, dafür bietet

die Germania des Tacitus das deutlichste Bei-

spiel. Was dort auf ein paar Blättern gesagt

ist, hat ganze Germanistengenerationen mit

wissenschaftlichen Problemen versorgt. Gerade

die Seite der Bildung aber, welche der Vf. in

erster Linie schildern will, ist aus den gesamm-

ten Gewohnheiten und Einrichtungen des Lebens

herausgewachsen. Eine Art Tradition hatte sieb,

wie aus seiner Darstellung hervorgeht, auch für

jene älteste Zeit schon gebildet; aber es war

doch nicht von einem so eng umgrenzten Schul-

zwange wie in organisirten Schulen die Rede,

selbst wenn man von einer Vergleichung mit

unserer Zeit absieht, wo Alles genau durch Vor-

schriften geregelt ist. Man kann wohl sagen,

dass, je wr citer man zurückgeht, die in der

Jugend erworbene Bildung, falls man dieses

Wort in seinem weitesten und ursprünglichen

Sinn nimmt, um so genauer für das, was der

Mann zu treiben und zu denken pflegte, vor-

bereitete. Daraus ergab sich die Forderung,

dass die ganze Breite des Lebens durchstreift

werden musste, um für die älteste Zeit alle

Faktoren der Bildung zusammenzubekommen.

Aber auch später, während des frühen Mittel-

alters, bedarf es einer sorgsam nach allen Seiten

gerichteten Aufmerksamkeit, um ein leidlich klares

Bild von der Bildung, welche die Kinder des

Bürgers und des Bauern damals empfingen, z“

gewinnen. Dies gerade aber bat sich das vor-

liegende Buch als Aufgabe gestellt. Was die

Bildung des Mönches, des Gelehrten, des Ritters
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betrifft, so war es leichter, davon sich eine

genaue Vorstellung zu bilden. Die Rittererziehung

bildet für sich ein Buch in diesem Buche; aber

als Hauptziel hatte der Vf. sich doch dieses ge-

steckt, den Schleier zu lüften, welcher über der

Laicnbildung während des frühen Mittelalters

liegt. So lange es dazu noch gelehrter Einzel-

Untersuchungen in allen Stücken bedarf, würde,

bei der Methode der heutigen Wissenschaft, der

Versuch, ein litterarisch gestaltetes Gesammtbild
zu gewinnen, verfrüht erscheinen. Der Vf. strebt

deshalb auch mehr nach Feststellung des That-
sächlichen. Aber auch so kann er des Dankes
der Gelehrtenwelt sicher sein. Er hat über ein

von verschlungenen und wenig ausgeprägten

Pfaden durchzogenes Gebiet einen bemerkens-

werthen Grad von Klarheit ausgebreitet.

Gr.-Lichtcrfeldc b. Berlin. O. Weissenfels.

Philologie und Litteraturgeschichte.

Robert Petsch, Neue Beiträge zur Kenntniss

des Volksrätbsels. [Palacstra. Untersuchungen

und Texte aus der deutschen und englischen Philo-

logie. Hgb. von Alois Brandl und Erich
Schmidt. IV.] Berlin, Mayer & Müller, 1899.

2 Bl. u. 152 S. 8*. M. 3,60.

Durch Wossidlos mecklenburgische und Pitres

sizilianische Räthselsammlung angeregt, überträgt

der Vf. R. Hcinzcls deskriptive Methode auf die

volkstümliche Kleinpoesie namentlich des deut-

schen Volksräthsels. Nach einem raschen Rück-

blick auf dessen dunkle und dürftige Geschichte,

dem wir auch den Abdruck des sog. Rocken-

büchleins verdanken, theilt er die Räthselmasse

in zwei Hauptgruppen, in die unwirklichen und

die wirklichen. Die erste sondert er wieder in

Weisheitsproben, Halslösungsräthscl und Scherz-

fragen, um sich dann einer eingehenden Charak-

teristik der Rahmenelemente, sowie der benennen-

den und der beschreibenden Kernelemente der

zweiten zuzuwenden. Diese leitet er durch einige

verständige Bemerkungen über das Vcrhältniss

von Volks- und Kunstlied ein, die sich unsere

jüngeren Volksliederforscher zu Herzen nehmen
möchten. Der Weg, diese Frage zu lösen,

bestehe wohl kaum darin, nach einem 'Dichter'

zu forschen, auf dessen ‘Kunstlied’ ein sog.

Volkslied zurückgehe. Auch könne der Kunst-

dichter seinerseits aus der Volkspoesie geschöpft
und — setze ich hinzu — er kann ganz volks-

tümlich gedichtet haben. Den besten, sicher-

sten Erfolg verspricht sich Petsch mit Recht
von der gründlichen stilistischen Erforschung
unseres Volkslicderschatzes und der Vergleichung
mit dem Reichthum anderer Völker. Und auch
seiner Schlussbetrachtung über die Herausgabe
von Volksräthseln stimme ich zu. Nicht nach
einem litterar- historischen oder metrischen oder
stilistischen Gesichtspunkt darf die Anordnung

getroffen werden, sondern
.
immerhin noch am

besten nach dem Inhalt. — Das gehaltreiche

Büchlein wird dem durch das Räthscl vertrete-

nen Zweige der Volkskunde sehr förderlich sein.

Freiburg i. B. E. Hugo Meyer.

Friedrich Müller, Ueber den Ursprung der

Gruzinischen Schrift. (Sitzungsberichte der Kais.

Akod. d. Wissenschaften zu Wien. Philos.-hist. Klasse.

Bd. CXXXVn. Nr. I.] Wien, Tcmpsky in Komm.,
1897. 12 S. 8*. M. 0,40.

Friedrich Müller zeigt an den Formen ein-

zelner Buchstaben des gruzinischen Alphabets,

sowie an der auffallenden Uebereinstimmung in

den Benennungen einzelner Schriftzeichen mit

denen des armenischen Alphabetes, dass die be-

kannte armenische Tradition, nach der Mesrop
auch das Georgische Alphabet geschaffen habe,

cinigermaassen Glauben verdient. Mesrop muss

aber, da er nicht einfach das armenische Alpha-

bet einführte, in Georgien bereits eine ältere

Schrift vorgefunden haben, in der M. auf Grund
der Vergleichungen von 16 Zeichen „eine Ab-

zweigung des aramäischen Alphabetes“ erkennt.

Es ist nur zu bedauern, dass M. nicht die auf

S. 9 in der Anmerkung ausgesprochene Vermu-

thung einer näheren Verwandtschaft mit dem
der Pehlevi-Schrift zu Grunde liegenden Alpha-

bete weiter verfolgt hat. Hierin liegt m. E. der

Schwerpunkt der Frage.

Berlin. Oskar Mann.

Gaston Boissier, Roman Africa. Archacological

Walks in Algeria and Tunis. Authorized english

version by Arabella Ward. New York and Lon-

don, G. P. Putnam's Sons, 1899. XIII u. 344 S. 8°

mit 4 Karten.

Die Verlagsbuchhandlung Putnam’s Sons hat

bereits mehrere Schriften von Gaston Boissier

ins Englische übersetzen lassen. Die vorliegende

Uebcrsetzung von L'Afrique romaiitc ist offenbar

besonders für die zahlreichen englischen und

amerikanischen 'Touristen bestimmt, welche all-

jährlich im Winter und Frühjahr Algier und Tunis

besuchen und dabei auch den antiken Resten des

Landes einiges Interesse schenken. Die Ueber-

setzerin hat B.s Buch mit ziemlich zahlreichen

Anmerkungen versehen, obwohl bereits im Ori-

ginal die nothwendigen Belege gegeben sind.

Der Kontrast zwischen den englischen und fran-

zösischen Noten könnte nicht grösser sein. Wäh-

rend B. das einschlägige Material vollkommen

beherrscht und besonders auch das Corpus sehr

geschickt benützt hat, schöpft Miss Arabella Ward

fast durchweg aus Quellen untergeordneten Ran-

ges, besonders aus alten und für Nordafrika gänz-

lich veralteten geographischen Kompendien. Die

Auswahl lässt sich nicht einmal mit dem Niveau

des Publikums, für welche die Ucbersetzung an-

gefertigt ist, entschuldigen, denn für einen Leser-
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kreis, dem man nur englische Werke nennen zu

dürfen glaube, macht man überhaupt besser keine

Anmerkungen. Während aus B.s Buch auch der

Fachmann eine Fülle von Belehrung schöpfen

kann, ist Miss W.s Uebersetzung und Kommen-
tar höchstens für Leute, die ausser Stande sind,

das französische Original zu lesen und B.s An-

merkungen zu verstehen. Aber selbst einem

Leserkreis von bescheidenster Bildung sollte man

in Anmerkungen zu einem Buch, das auf ernsten

Studien beruht und überall die neuesten Ergeb-

nisse der afrikanischen Archäologie verwerthet,

nicht Dinge auftischen, die vor dreissig Jahren

geglaubt wurden. So wird in Anmerkung 5 zum
1. Abschnitt (les indigenes — the natives) ein

Werk zitirt, in dem der libysche Theil der Bi-

lingue von Dugga als einer unbekannten Sprache

angehörend und die Schrift der Berbern als unbe-

kannt bezeichnet wird. Aus dem Werk eines

französischen Generals wird angeführt, dass „Ka-

bylcn“ = ha Baal = „ Anbeter des Baal“ sei,

und Anm. 8 liest man, dass auch die Balearen

nach Baal heissen. Aus Anm. 27 lernen wir

„the inortar used in the building of roman amphi-

theaters was called travertin *, als ob alle römi-

schen Amphitheater aus Travertin gebaut wären!

Anm. 14 heisst: „Ulica is supposed to be near

the moutk of 'the river now called the Mhejerda
(ancietil Mhedjerdah). m Die Ucbcrsetzerin will

also ihre Landsleute glauben machen, dass die

Lage von Utica zweifelhaft und der antike Name
des „Mhejerda“ nicht ßagradas, sondern „Mhed-
jerdah“ sei; nach Anm. 12 zu Kap. 2 (Carthage

)

soll der Bagradas dem heutigen Ued Meliana

entsprechen, während doch die Miliana ein

anderer südlich der Bai von Tunis mündender
Blass ist. ln Anm. 25 werden wir belehrt, dass der
Name Sufeten *possibly “ von suffectus herkommt.
Nach Anm. 5 zu Kap. 3 soll Tcbcssa mehr rö-

mische Reste enthalten als irgend eine andere
Stadt des römischen Afrika — ganz richtig vom
Standpunkt des alten Buches, dem Miss W. diese
Notiz entnimmt; aber als Anmerkung zn einem
Werk, welches dem „afrikanischen Pompeji“,
Timgad

, ein ganzes Kapitel widmet, eine un-
glaubliche Behauptung l Ueber Lambäsis wird
Anm. 16 gesagt: „ Lambese . . . was a colony

of the third Augustus” — und dabei redet B.
seitenlang von der legio III. Augusfa! — Maisons
d’exploitation — Farmen (B. S. 136) wird wieder-
gegeben durch „honses for trading Companies* t

und Anm. 7 zu Kap. 4 erklärt: „maisons d'ex-

ploitalion are Companies or associations founded
for the purpose of develuping the resources, tuines
etc. of a colony or countryu

, und dabei redet B.
des Langen und Breiten von diesen Farmen und
der römisch-afrikanischen Landwirtschaft! Frei-
lich liegen dem amerikanischen Kaufmann trading-
Companies näher als römische Gutshöfe; aber wozu
dann die Ucbersctzung eines Kapitels „Les cam-
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pagnes?!* Dies als eine kleine Probe des Kommen-

tars der Uebersetzerin. Er wäre meisterhaft, wenn

er zeigen sollte, dass B.s Buch einen bedeutenden

Fortschritt gegenüber der alten Litteratur über

das römische Afrika bedeute — wenn sich MissW.

nur darauf beschränkt hätte, veraltete Autoren al>-

zuschreibcn: so aber stört sie diese Exzerpte aus

Ditsons „ North of Africau und anderen unbrauch-

baren Büchern in einem fort durch eigene Zu-

taten, die, weil i. J. 1899 geschrieben, nicht

wie jene Exzerpte von veraltetem Wissen, son-

dern von hochmoderner Unwissenheit zeugen.

Schlimmer noch ist das Prunken mit Zitaten aus

antiken Autoren — sie werden noch obendrein

in der Vorrede genannt — die die Uebersetze-

rin in ihren Gewährsmännern benutzt fand. Schon

die Liste (S. IV) ist bezeichnend: Homers Ilias

und Odyssee steht friedlich zwischen Sallusts Ju-

gurtha und Appian! — Dies zur Kritik des be-

nutzten Materials; dass Miss W. weder das afri-

kanische Kapitel im 5. Band von Mommsens

Römischer Geschichte, noch Tissots Geographie de

l'A. romaine. noch Cagnats Varmee romaine dAfri*

que, kurz nichts von der Litteratur, die den heu-

tigen Standpunkt unserer Kenntniss des römischen

Afrikas bezeichnet, benutzt hat, soll nicht weiter

ausgeführt werden.

Dass bei einer solch hervorragenden Un-

wissenheit des Uebersetzers die Uebersetzung

auf Schritt und Tritt sachliche Fehler enthält,

ist selbstverständlich, aber die Uebersetzung als

solche kam für diese Anzeige nicht in Betracht,

denn sie wird in Deutschland kaum gelesen wer-

den; hier war nur festzustellen, dass Miss W.

sich mit ihrem Machwerk an B.s schönem

Buch schwer vergangen hat. Hoffentlich ist diese

unerfreuliche Leistung kein Symptom tür die Art,

wie man sich in Amerika die Ergebnisse der

gelehrten Forschung der alten Welt mundgerecht

macht; das wäre schlimm!

Göttingen. A. Schulten.

L. William Cart, Precis d’histoire de la littera-

ture allemande avcc notes bibliogrnphiques et tablcaux

synchroniques. Paris, C. Klincksieck, 1898. VI u.

467 S. 8°. Fr. 5.

Das hübsch ausgestattetc Rücbelchcn, als

Zeichen immer wachsenden Interesses der I ran-

zosen für unsere Dichtung erfreulich, liest sich

glatt und ist wenigstens bei der Darstellung der

Blütheperioden im Ganzen zuverlässig, im Ur-

theile maassvoll und wohlwollend, freilich auch

farblos und mitunter nichtssagend. Denn cs

schöpft fast stets nur aus zweiter Hand und

folgt nicht immer den besten Gewährsmännern.

Der Hauptfehler des Buches ist aber, dass es

für eine Einführung viel zu viel unnöthigen Bnlla»t

mitschleppt. Was soll z. B. ein Ausländer, über-

haupt ein Lernender, der Orientirung sucht,

Namen wie Mcinloh von Sevclingen, Rudolf von
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Ncuenburg, Bernger von Horheim, Ulrich von

Gutenberg oder J. Hammer, A. Böttgcr, M. Hart-

mann, G. v. Amyntor und hundert anderen von

gleich geringer Bedeutung? Möchte der Vf. sol-

chen Berühmtheiten künftig den Laufpass geben

und den frei gewordenen Raum durch eingehen-

dere Mittheilungen und treffendere Charakteristi-

ken über Wichtigeres ausfüllen. So sollte über

die Droste (sie steht unter den poete9 de second

ordre, während J. Wolff, Vogl, Prutz, Gerok
u. a. als Hauptdichtcr prangen) etwas mehr ge-

sagt sein als, dass sie die Schönheiten West-

falens beschrieben hat. Stifter wird nur ge-

nannt, Baucrnfcld gar nicht — dafür aber Bcnc-

dix. Vom „Münchhausen“ erfährt man nichts,

als dass Immermann ihn geschrieben hat. In dem
tablcau synchroniquc fehlt Immermanns Name
gänzlich, ebenso der von W. AIexi9. Dafür er-

scheint
J. Wolff viermal (selbst als Dramatiker!),

Ebers gar mit 8 Romanen; auch Lindaus „Herr

und Madame Bcwcr“ wird unter die oeuvres les

plus importantes der deutschen Litteratur ge-

rechnet. Man sieht, besonders für die neueste

Zeit haben den Vf. seine Gewährsmänner nicht

immer gut berathen. Verzeihlich sind zahlreiche

Versehen und kleine Missverständnisse (Gützkow

st. Gutzkow, Salas y Gomez ein poetischer

Roman, „Der junge Goethe“ eine Biographie,

Varnhagens Biograph. Denkmäler ein Dictionnaire,

Hebbel ein Oesterreicher usw.), weniger der

Umstand, dass unter den ausserdcutschen Dich-

tern gerade mehrere von denen fehlen, die auf

die deutsche Dichtung am stärksten eingewirkt

haben, wie Scott, Dickens, Tolstoi u. a. Trotz

mancher Bedenken wird man zugeben müssen,

dass das Buch im Grossen und Ganzen sein Ziel

d’ctre clair et rclativcmcnt complet erreicht und

geeignet ist, Interesse zu erregen und Unkundige

zu belehren.

Bautzen. G. Klee.

O. Fest, Der miles gloriosus in der französischen

Komödie von Beginn der Renaissance bis zu Mo-

liöre. [Münchener Beiträge zur romanischen und

englischen Philologie, hgb- von H. Breymann und J.

Schick. H. XIII.] Leipzig, A. Deichcrt (Georg Böhme),

1897. XV u. 123 S. 8°. M. 2,80.

Der Vf. stellt mit vielem Fleiss und Geschick

die Wandlungen fest, welche die Komödienfigur

des militärischen Aufschneiders von Jean de la

Taille (les Corrivaux, 1562) bis zu Moliere

durchgemacht hat, indem er zugleich auf Alter-

thum und Mittelalter einen zurückschauenden

Blick wirft. Die römischen Dichter Liv. Andro-

nicus, Naevius, Plautus, Tcrenz verpflanzten den

Miles gloriosus der jüngeren attischen Komödie
ohne wesentliche Veränderung auf den latinischen

Boden; wir finden ihn dann auch in den volks-

müssigen Atellanen, die nach Fest wahrschein-

lich auf die Farcen des Mittelalters Einwirkung

ausgeübt haben. In den Mysterien nimmt der

Teufel einige Züge des Miles gloriosus an und

wird, wie dieser, geprellt. Adam de la Halle

macht ihn zum Schäfer Robin (in Jeu de Robin).

In Italien taucht er zuerst in den „Ingannati“

(1531) auf. Die französische Komödie des 16.

und 17. Jh.s verschmolz dann den Miles glorio-

sus des römischen Lustspieles mit dem capitano

der italienischen commedia delfarte, mit dem
gracioso des spanischen Theaters und mit den

Originalen aus der eigenen Zeit. Zunächst ist

noch das Vorbild des Miles gloriosus maass-

gebend, so bei Jacques Grevin (les Esbahis,

1560), für Remy Belleau’s Kapitän Rodomont
(in La Reconnuc 1564), in Bai'fs Uebersetzungen

von Plautus* „Miles gloriosus“ und von Terenz’

„Eunuchus“. Der Einfluss der commedia delfarte

beginnt mit dem Auftreten der comici gelosi

in Paris (nach 1570). Besonders wurde die

verhasste spanische Soldateska in den Abbildern

des italienischen capitano verhöhnt und karikirt,

2 . B. zu bettelarmen und bettclstolzen Parasiten

gemacht, während der Miles gloriosus im Altcr-

thum wohlhabend ist (zuerst 1584 in den Napoli-

taines des Fr. d’Amboise). Pierre Larivey hat

auch de« capitano, bezw, den Miles gloriosus

mit dem Parasiten der antiken Komödie ver-

schmolzen. Die Figur hob sich erst über das

herkömmliche Niveau, als Corneille im „Menteur“

aus dem Miles gloriosus seinen Dorante und

vorher in der „Illusion comique“ den Prahler

Matamorc machte, denn selbst Dichter, wie

Rotrou, Cyrano, Desmarez u. A./(S. 66 — 95)

haben keine wesentlichen selbständigen Zuthaten

beigesteuert. Scarron vereinte den spanischen

gracioso mit dem Miles gloriosus zu seinem

„Jodelet“ (1645), dessen hauptsächliche Eigen-

schaft die Feigheit ist, während sein Don Gaspar

die prahlerische Seite des römischen, bezw. ita-

lienischen Vorbildes wicderspiegelt. Alle diese

Dichter sind aber nur mehr oder weniger ge-

schickte Nachahmer fremder, sei es antiker, sei

es italienisch -spanischer Vorlagen; originell ist

Moliere in der Zeichnung seiner marquis, seiner

Sganareiie, Mascarille ,
Scapin, Jourdain, seines

Moron (in der Princesse d'Elide), Figuren,

welche freilich nur entfernt an die erwähnten

Vorbilder erinnern.

Der Vf. mag im Einzelnen die Beziehungen

der französischen Komödie zu der altüberliefer-

ten Gestalt des Miles gloriosus bisweilen etwas

zu weit ausdehnen, hat aber jedenfalls eine

Lücke der titterarhistorischen Forschung in dan-

kenswerter Weise ausgefüllt.

Dresden. R- Mahrcnholtz.

Geschichtswissenschaften.

Paul Maria Baumgarten, Untersuchungen und

Urkunden über die Camera Collegii Cartlinalium
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für die Zeit von 1295— 1437. Leipzig, Gicsccke

& Devrient, 1898. * XVIIII, CCX1II u. 378 S.

Lex. 8“ mit 3 Tsf. M. 30.

Lessing wünscht von seinen Werken, dass

sic weniger gelobt, aber desto mehr gelesen

werden. Und doch giebt es Bücher, bei denen
umgekehrt verfahren wird. Jeder Kundige, der
sie zur Hand nimmt, kann seine Anerkennung
nicht versagen, aber nur ein engerer Kreis von
Fachgelehrten wird ihnen ein eingehendes Studium
widmen. Wie wohl die meisten Urkundensamm-
langen ist auch Baumgartens Werk dieser letzteren

Kategorie beizuzäblen. Angeregt durch eine

Untersuchung Kirschs über die „Finanzverwaltung
des Kardinalkollegiums im 13. und 14. Jb.“
hat er es unternommen, eine systematisch ge-
ordnete Qucltcnsammlung zu diesem Thema in

weiter gesteckten Grenzen herauszugeben. Auf
der Drucklegung eines reichen Schatzes seither
wenig zugänglichen Materiales, dem vatikanischen
Geheimarchive entnommen, ruht vornehmlich der
Werth seiner Publikation. B. nimmt an ihrer

weiteren Ausbeute durch die beigegebene Ab-
handlung selbst Anthcil, mit Recht, da niemand
so leicht und vollkommen wie der Editor den
dargebotenen Stoff beherrschen wird.

Der erste Thcil der Untersuchungen ist

einer kritischen Würdigung der Quellen, aus
denen die Urkunden geschöpft sind, hauptsäch-
lich der Serie der Obligationen et solutiones
gewidmet. Das Aussehen der Bände, die alte
Aufstellung, ursprüngliche Katalogisirung, wie die
Errichtung eines Archivs des hl. Collegs wird
besprochen. Dann wird der Nachweis über den Be-
ginn einer geordneten Buchführung in der camcra
collegii erbracht fa. 1295), und eine eingehen-
dere Inhaltsangabe sowie Beschreibung zweier
besonders wichtigen Bände der obligationes ge-
geben.

Des weiteren untersucht der Vf. die Einrich-
tung der camera collegii nach der verwaltungs-
rechtlichen Seite hin. Er schildert die Betheili-
gung des hl. Collegiums als solchen an der Fi-
nanzverw-altung und seine Verwaltungsorgane
für die Gcsammteinkünfle. Wir werden dar-
über unterrichtet, was dazu gehörte, damit
ein Cardinal an den dem Collegium zustchenden
Einnahmen Antheil haben konnte, welche Cardi-
näle von dem Genuss der Einkünfte ausgeschlossen
waren und ähnliches mehr. An zweiter Stelle
wird die Frage gelöst, wer die Geldverwaltung
des Collegiums leitete, das Verhäitniss des camera-
rius collegii und des camerarius Summi Pontificis
gegeneinander abgewogen und dann von Wahl,
Pflichten und Einkünften des erstcren ausführlich
gehandelt. Schliesslich kommen die Unterbeamten
dieses Vcrwaltungszweiges, - die beiden clerici
collegii, die servitores und Schreiber, — zur
Besprechung.

Der zweite Theil ist mehr finanzpolitischer

Natur. Er sucht die Quellen festzustcllcn, aus

denen die pecuniac collegii, die theils gezwungen
gezahlten, theils thatsächlich oder fingiert freiwilli-

gen Einkünfte des hl. Collegiums flössen. Bei diesen

Untersuchungen kommt es dem Vf., wie er selbst

betont, mehr auf die Hervorhebung besonders

wichtiger Einzelheiten, als auf die Frage der

Entwicklung «m. Es wird in letzterer Beziehung

auf Kirsch verwiesen, der den historischen Theil

der Frage mitgetheilt habe. Dies kann unsere

Billigung nicht finden. „Dass die völlige Kennt-

niss der Arbeit Kirsch‘s stets vorausgesetzt wird*,

ist für B’s. Darstellung nicht von Vortheil und

thut dem abgerundeten
,

in sich geschlossenen

Bilde, wie es die Abhandlung sonst bietet, an

verschiedenen Stellen Eintrag. Der eine Theil

der besprochenen Einnahmen bestand aus den

Scrvitien, Abgaben an Geld, die in pecunia nu-

merata oder in Tratten auf Bankhäuser auf Grund
von Taxen, Einschätzung wie freier Ueberein-

kunft durch die Praelaten bei Gelegenheit ihrer

Ernennung oder Versetzung gezahlt werden

mussten. Zahlreiche diese erzwungenen Abga-
ben betreffende Verfügungen müssen rückhalts-

los als unberechtigt bezeichnet werden. Eher

lassen sich die äusserst strengen Massnahmen
bez. der Census, d. h. der Abgaben, welche

die V.isallenländer der römischen Kirche an den

Papst und das Cardinalskollegium alljährlich zahlen

mussten, als einwandfrei bezeichnen, da sic, aus

einer Art Lehnsvertrag entspringend, rechtlich

unangreifbar erscheinen. Es werden die Census

Siciliac, Trinacriae, Sardiniae et Corsic*ie In*

sularum
,

Census Angliac ct Terrae Hibcmiae

geschieden und endlich die ausserordentlichen

Ucberweisungen an die Camera und deren eigent-

liche Vcrwaltungsangelegenheiten berührt.

Eine treffliche Beleuchtung finden im dritten

Theile die Censurcn für säumige Zahler, bei de-

ren Beurthcilung es keine durch billiges Ermes-

sen diktierte Milderung der allgemeinen Formel

gab, für deren Festsetzung vielmehr lediglich die

fiskalischen Interessen massgebend waren. Es

verdient Anerkennung, dass B., wenn auch mit

Widerstreben, sich entschliesst, die Wunden auf-

zudecken, welche „der Kirche von der Curie

selbst in allen Theilen der Welt geschlagen wur-

den, weil — die Gelder nicht rechtzeitig an die

Camerarii eingeliefert worden waren“. Die

kirchlichen Strafen mussten durch ihre Hand-

habung zu rein fiskalischen Zwecken in den

Augen von Clerus wie Laien sehr an ihrer Be-

deutsamkeit und Wirkung verlieren, zumal der ge-

sunde Sinn des Volkes sich nie dazu verstehen

konnte, zwischen dem Vergehen und der Strafe

irgend eine auch nur annähernde Gleichheit zu

linden. — Schliesslich wird von dem Vf. noch ein

Wort über Form und Ausstattung der Urkunden

gesagt. Mit zwei Exkursen und einer Scblnss-

bemerkung endet der Commentar.
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Der Gebrauch und die wissenschaftliche Ver-

werthung des Buches seitens der Historiker, Ka-

nonisten und Nationalökonomen wird wesentlich

durch die gutgearbeiteten Indices erleichtert. Es
ist zunächst ein nach den Taufnamen alphabetisch

geordnetes Verzeichniss der Kardinale mit allen

nothwendigen Angaben aufgestellt. Ihm dienen

gleichsam als Schlüssel ein Verzcichniss von deren

Vulgärnamen, eine Liste der Titel (im weiteren

Sinne) und ein Generalregister zum ersten Index.

Dann folgt ein chronologisches Regestcnverzeich-

niss der aufgenommenen Urkunden (von Scclmeyer

ausgearbeitet), bei denen jeweils zugleich Jahr,

Tag, Ort der Ausstellung, Fundort des betreffen-

den Schriftstückes, sowie Nummer und Seite des

Abdruckes notiert sind. Den Beschluss macht

ein sehr zuverlässiges Personen- und Ortsregister

über den ganzen Inhalt des Buches.

Ausnahmsweise muss hier auch die einfach-

vornehme Ausstattung hervorgehoben werden,

welche die Verlagsbuchhandlung dem Werke ge-

geben hat. Man darf sagen, dass eine Muster-

leistung deutscher Buchausstattung geschaffen ist.

Die Wahl des vorzüglichen Papiers, die markigen

Typen, der sorgfältige Druck, welcher noch durch

den komplizirten Satz erschwert wurde, verdienen

alle Anerkennung. Das einzige, was sich aus-

setzen Hesse, ist die Art der Seitenbezeichnung.

Eine durchlaufende Seitenzählung war in Anbe-

tracht des Nothwendigwerdens verschiedener For-

men römischer Ziffern vorzuziehen.

Die drei dem Werke beigegebenen Tafeln

sind in natürlicher Grösse der Handschriften ge-

halten und als durchaus wohlgelungcn zu bezeich-

nen. Dem Buche ist ein geschmackvoller Ein-

band in englischer Leinwand mit auf den Weg
gegeben.

Mainz. Christian Eckert.

Karl Hölscher, Die öffentliche Meinung in

Deutschland über den Fall Strassburgs wäh-

rend der Jahre 1681 bis 1684. Nach Druck-

werken und Handschriften der k. Hof- und Staats-

bibliothek zu München. München, Christian Kaiser,

1896. 2 Bl. u. 172 S. K°. M. 3,60.

In der Einleitung zu seiner Arbeit erinnert

der Vf. sehr richtig an die für alle publizistischen

Studien so grundlegende Unterscheidung zwischen

unabhängigen und offiziösen Schriften. Wenn er

nun im unmittelbaren Anschluss daran das Thema
seiner Untersuchung so formulirt: „hier soll nun

der Versuch gemacht werden, des deutschen Volkes
Meinung über den Fall Strassburgs an Frankreich

.... darzulegen“, so Hesse das die Ausschliessung

aller irgendwie beeinflussten Erzeugnisse erwar-
ten; um so mehr, als die starke Betonung der

Volksmcinung mehrfach wiederkehrt. Thatsäcb-
Hch ist dem nicht so: gerade die bedeutendsten
hier behandelten Schriften sind, wie der Vf. selbst

zeigt, direkt vom kaiserlichen Hofe veranlasst.

An sich könnte diese Inkonsequenz nur zur Be-

lebung der Arbeit beitragen, weil die Vergleichung

mit den höfischen Autoren die Möglichkeit ge-

währt, aus Zustimmung oder Widerspruch gegen

sie die „öffentliche Meinung“ noch schärfer als

bloss aus ihren eigenen Aeusserungen zu er-

kennen. Der Vf. ist darauf jedoch der ganzen

Anlage seines Buches nach nicht eingegangen.

Vom Vor- und Nachwort abgesehen verzichtet

er auf eine systematische Verarbeitung und bietet

vielmehr eine Reihe sehr ausführlicher und an-

scheinend recht geschickter Auszüge aus den

einzelnen Flugschriften, denen er bisweilen, häufig

im Anschluss an Erdmannsdörffcr, kritische oder

erläuternde Bemerkungen beifügt.

Fragt man nach dem Inhalt der von ihm be-

handelten Stücke, so kehren, so viel ich sehe,

zwei Gedanken fast in allen wieder. Einmal die

feste Ueberzeugung vom Verrathe Strassburgs.

Wir wissen heute, dass davon nicht die Rede

sein darf; aber unsere Publizisten sind cinmüthig

in der harten Verurtheilung der murhlosen, ab-

trünnigen Stadt, deren Rath dem „Liebestrank

aus Gold und Silber“ erlegen ist, und stellen

ihrer pflichtvergessenen Uebcrgabe gelegentlich

in wirkungsvollem Kontrast die heldenmüthige

Verteidigung Wiens gegenüber. Hierzu tritt

dann der lebhafte Wunsch nach Zurückgewinnung

der Verlorenen, und demgemäss die Billigung der

Politik der Laxenburger Allianz, Widerspruch

vor Allem gegen die Haltung Brandenburgs.

Es ist auffallend, wie kaiserlich diese Autoren

in der Regel gesinnt sind : ihre patriotische

Trauer um den geknechteten Rhein — „id cst

Purus“ — ,
der nun grollend französische Schiffe

trägt, lenkt ihre Blicke immer wieder auf Leo-

pold als den Erretter zurück.

Den allgemeinen Hintergrund für diese Ideen

bildet vielfach und besonders bei dem bekannten

Hornick, der unter dem Pseudonym Francopolita

drei offiziöse Traktate verfasste, die gelehrte

Kontroverse gegen französische Publizisten wie

Aubery, deren Versuche, die Merovinger als

Franzosen, den AUerchristlichsten König aber als

wahren Nachfolger Karls d. Gr. zu erweisen und

dadurch die Politik Ludwigs XIV. historisch zu

.begründen, in umständlicher Deduktion bekämpft

werden. Ob übrigens Hornick wirklich auch

die Apologia des sogenannten Waldeck ischen

Rezess geschrieben hat, wie Hölscher gegen

Haller glaubhaft zu machen sucht, scheint mir

doch zweifelhaft; zwingend sind H.s Beweisgründe

keinesfalls.

An sachlich wichtigen Nachrichten sind die

Traktate im Ganzen arm. Von Interesse ist

etwa Hornicks Auffassung des westfälischen Frie-

dens, den er im streng deutschen Sinn als Ab-

tretung des österreichischen Besitzes im Eisass

interpretirt
;

ferner findet man in der Schrift

„Eigentlicher Bericht von Bevestigung der so
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weit -berühmten Stadt Strassburg“ die älteste

ausführliche Fassung der Anrede Franz Egons an

Ludwig XIV., vor dem Strassburger Münster,

worüber ein nach H. erschienener Aufsatz von
Borrics in der Zeitschr. f. Gesch. d. Oberrheins

N. F. Bd. 13 zu vergleichen ist.

Als technischen Mangel empfinde ich das

Fehlen eines nummerirten Verzeichnisses der

ziemlich zahlreichen Schriften; der Vf. hat statt

dessen die Titel jeweils im Text selbst einge-

schoben.

Strassburg i. E. Th. Ludwig.

Charles Andler, Le princc de Bismarck.
Paris, Bellais, 1899. 402 S. 8®. Fr. 3,50.

Bismarck als Repräsentanten (komme repre-

sentatif) des modernen Preussens und Deutsch-
lands möglichst objektiv darzustellen, ist die Auf-
gabe, die der Vf. sich gestellt hat. Er bringt

dazu eine gründliche Kenntniss der Schriften und
Reden Bismarcks mit, dagegen sind ihm die ge-
schichtlichen Verhältnisse nicht immer klar. So
ist er z. B. über die Revolutionsjahre 1848— 50
nur oberflächlich unterrichtet und fasst daher
Bismarcks politisches Debüt in diesen Jahren
nicht ganz richtig auf. Auch die Darstellung,
die Andler von der Konfliktszeit giebt, veran-
lasst zu Widerspruch, da er das „Recht“ durch-
aus auf Seiten der Fortschrittspartei sieht, deren
„professorale Logik“ Bismarcks „vernachlässig-
ter Universitätsbildung“ oft überlegen gewesen
sei. Doch bemüht sich der Franzose, Bismarcks
„revolutionäre“ Auffassung, die auf der tiefen

Ueberzcugung von dem göttlichen Recht des
Königthums ruht, zu verstehen. Dabei zeigt er
aufrichtige Bewunderung der Energie Bismarcks,
Vor allem aber widmet er seine Theilnahme
der „realistischen“ äusseren Politik des Ministers
Dänemark und Oesterreich gegenüber, dagegen
wird es ihm doch schwer, Bismarcks Verhältniss
zu Frankreich richtig zu würdigen. Nach ihm
hat Bismarck im tiefsten Grunde seines Herzens
die Franzosen gehasst; nur ist lange Zeit dieser
Hass vor anderen Erwägungen zurückgetreten.
Den Krieg mit !• rankreich hat Bismarck seit
dem Sturze Hohenlohes in Baiern 1869 mit
solch raffinirter Verschlagenheit vorbereitet, dass
cs einer „Fälschung“ der Emser Depesche, die
auch' A. zurückweist, gar nicht mehr bedurfte,
da Bismarck auch ohne dieses Mittel seines Zieles
sicher war. — Recht klar und von eindringen-
den) Verständnis* zeugend ist die Darstellung
der sozialen Gesetzgebung und der inneren Re-
formen Bismarcks, auch der Kampf gegen die
katholische Kirche hat des Vf.s volle Sympathie.
Merkwürdig unbefangen beurtheilt A. die Polen,
„diese cynische Aristokratie, deren Sturz alle
Demokraten Europas beklagten“. Wenn er
Bismarcks Politik ihnen gegenüber billigt, so ver-
urtheitt er um so schärfer sein Verhalten gegen

Eisass- Lothringen: hier belastet die „Demo-
ralisation eines ganzen Volkes“ sein Andenken.

Nach seinem „eines solchen Mannes und einer

solchen Laufbahn fast unwürdigen“ Sturz hat

nach A. Bismarck die Fähigkeit, genau die in

Frage kommenden politischen Kräfte abzuschätzen,

durch die er sich als Staatsmann auszeichnete,

verloren und zum Tbeil aus Aerger über seine

Nachfolger seine eigene frühere Tbätigkeit des-

avouirt.

Alles in Allem ist A.s Buch, so sehr man in

vielen Dingen von seiner Meinung abwcicben

wird, doch ein erfreulicher Beweis dafür, dass

man in Frankreich ehrlich versucht, den grossen

Gegner zu verstehen.

Berlin. Gottfried Koch.

Geographie, Länder- und Völkerkunde.

A. Haas, Schnurren, Schwänke und Erzählungen

von der Insel Rügen. Greifswald, Julius Abel,

1899. 139 S. 8®. M. 2.

Als Fortsetzung und Ergänzung zu seinen

1891 und in 2 . Aufl. 1896 erschienenen „Rügen-

schen Sagen und Märchen“ veröffentlicht der Vf.

in dem vorliegenden Büchlein ausser Volksrätbseln

und Ortsneckereien aus Rügen etwa 100 Sagen
und Erzählungen scherzhaften Inhaltes, wie sie

vereinzelt auch in den pommerschen Sagensamm-

lungcn von Temme, Jahn, Knoop und Asmus

begegnen. Die Sammlung unterscheidet sich also

wesentlich von Jahns „Schnurren und Schwänken

aus Bauernmund“
, Berl. 1889, die fast aus-

schliesslich märchenhaften Charakters sind. Wie

die Rügenschen Sagen und Märchen wollen die

„Schnurren, Schwänke und Erzählungen“ der

Unterhaltung und der Wissenschaft dienen. Jener

wird das Büchlein gerecht durch geschickte Aus-

wahl und Gruppirung der Erzählungen, dieser

durch Zuverlässigkeit in der Wiedergabe des

volkstümlichen Textes und durch kurze Anmer-

kungen und Verweise auf die Facblitteratur. So

wird es den vielen Fremden, die alljährlich das

meerumrauschte, waldgckröntc Eiland besuchen,

und den Freunden der Volkskunde in gleicher

Weise willkommen sein.

Stettin. A. Brunk.

Rechts- und Staatswissenschaften.

Ed. Bernstein, Die Voraussetzungen des Sozia-

lismus und die Aufgaben der Sozialdemokratie.

Stuttgart, J. H. W. Dictz Nachf., 1899. X u. 188

S. 8°. M. 2.

Die vorliegende Arbeit von Bernstein hat

eine wahre Revolution im sozialdemokratischen

Lager hervorgerufen
;

in unzählichen Leitartikeln

sind die darin behandelten Momente zum Gegen-

stände der Diskussion gemacht worden: die Mehr-

heit der Parteiblättcr hat freilich den B.scben
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Standpunkt abgelehnt. Auch seitens der bür-

gerlichen, namentlich der liberalen Presse, sowie

in der nationalökonomischen Fachlitteratur ist

dem Huche eine grosse Beachtung zu Tbcil ge-

worden, ?. Tb. sogar eine grössere, als seiner

eigentlichen Bedeutung entspricht. Der Kern

des H.sehen Buches liegt in dem bewussten

Gegensätze zu den von Marx formulirten, im

sozialdemokratischen Parteiprogramm, dem Er-

furter Programm, enthaltenen Anschauungen über

die wirtschaftlichen Entwickclungstendenzen der

Gegenwart. Und zwar sucht B. — und hierin

liegt der Werth seiner Publikation — gewisse, mit-

unter recht starke Wandlungen in den Anschau-

ungen bei Marx und Engels selbst nachzuweisen,

zu zeigen, dass Marx gegen das Ende seines

Lebens die Unhaltbarkeit mancher seiner aprio*

ristiseben Deduktionen selbst eingesehen habe.

Auch Engels habe z. B. die Katastrophentheorie

selbst aufgegeben. B. weist an der Hand der

englischen Einkommensteuerstatistik nach, dass

z. B. in den letzten 40 Jahren die wohlhabende

Schicht sich verdreifacht habe, während die Be-

völkerung kaum um V# gestiegen sei (S. 49),

die Theorie von der steigenden Kapitalskonzen-

tration sei daher nicht richtig; selbst in Bezug

auf die industriellen Betriebe sei die Konzentra-

tion sehr langsam, in der Landwirtschaft sei

eine solche gar nicht vorhanden. Diese und

ähnliche Hinweise sind allerdings bereits vom
„Kathedersozialismus“ längst vorher gegeben

würden; B. zeigt sogar einen übertriebenen Op-
timismus, indem er das als Regel ansicht, was
nur unter gewissen Verhältnissen eingetreten ist,

unter anderen fehlt: Russland z. B. weist zweifel-

los in den letzten Jahrzehnten eine steigende

Verelendung der breiten Massen auf, wenn dabei

auch die mittleren Schichten etwas zugenommen
haben mögen. Ausserdem wäre doch noch die

Frage aufzuwerfen : in welchem Grade ist —
relativ genommen — das Einkommen bei den

reichen, mittleren und unteren Schichten gestie-

gen? Dass die Lebenshaltung in Westeuropa
im Allgemeinen sich bedeutend gebessert hat,

ist fraglos, wir sind aber nicht ganz sicher, ob,

relativ genommen, z. B. das Einkommen der

obersten Stufe, des obersten Hundertstels abge-

nojnmen hat. B.s Ideal ist die Herrschaft der

Demokratie; das eigentliche „Endziel“ des Sozia-

lismus, die „Vergesellschaftung der Produktions-

mittel“ sieht er erst in weiter Ferne. Er wünscht,

dass die Sozialdemokratie sich mit den liberalen

Elementen des Bürgerthums verbinde zur Nieder-

werfung der Reste des „Feudalismus“. Daher
erklärt es sich denn, dass das ß.sche Buch von
der linksliberalen Presse mit grosser Genug-
tuung und Freude begrüsst worden ist. Dass
die de jure vorhandene Herrschaft der Demo-
kratie in Frankreich, Nordamerika, der Schweiz,
z. Th. auch in England de facto zur Herrschaft

der Plutokratic geführt hat, ist von B. freilich

nicht beachtet worden, so wenig wie er der

Thatsacbc Gerechtigkeit widerfahren lässt, dass

in dem nicht demokratischen Deutschland mehr

für die Sicherstellung der Lage der Arbeiter-

klasse [durch Alters-, Invaliditäts-, Unfalls-,

Krankenversicherung usw.J geschehen ist, als in

jedem rein demokratischen Staatswesen, auch

die wohlhabenden Schichten zweifellos einen be-

deutend geringeren Thcil vom Nationaleinkommen

beziehen als in England oder Frankreich, der

Arbeiterklasse relativ mehr zufällt.

Berlin. C. Ballod.

Kunstwissenschaften.

Wilhelm Korn, Tizians Holzschnitte. Breslauer

Inaug.-Disscrt. Hreslau, W. G. Korn, 1897. 77 S. 8°.

An Rafaels künstlerisches Schaffen schloss

sich eine glänzende Entwicklung des Kupfer-

stichs an; Tizians ausserordentliche Erscheinung

erweckte dem Holzschnitt reiche Anregung.

Marc Antons und seiner Schule Thätigkeit hat

Würdigung und kritische Behandlung erfahren;

die um Tizian gruppirte Gruppe von Meistern

des Holzschnitts ist bisher einer zusammenfassen-

den Untersuchung nicht gewürdigt worden. Diese

Lücke füllt die vorliegende Arbeit aus. Nach-

dem in der Einleitung die Entwicklung des ve-

nezianischen Holzschnitts bis zu Tizians Zeit

kurz skizzirt worden ist — wobei der Vf. auch

einige neue Zuschreibungen mittheilt — (S. 6

— 21), folgt eine sorgfältige Untersuchung über

die früheste Komposition, die in allen Einzel-

heiten Tizians Stil und Erfindung zeigt, den

„Triumph Christi“, der, beiläufig bemerkt, so

ausserordentliche Verwandtschaft mit den Fresken

in der Scuola del Santo zu Padua erkennen

lässt, dass ich trotz Vasaris Datirung (1508) ge-

neigt wäre, diese Komposition etwas später, un-

mittelbar in zeitlicher Nähe mit jenen Werken,

anzusetzen. Es folgen dann fünf Abschnitte,

welche sich mit den einzelnen Holzschneidern,

die Tizians Werke vervielfältigten, beschäftigen:

mit Ugo da Carpi, Francesco de Nanto, Do-

menico dalle Grcche, Niccolo Boldrini und dein

Meister J.
B. (das Monogramm ist von mir auf-

gelöst). Der Vf. geht hier mit besondrer Sorg-

falt auf die stilistischen Merkmale der Meister

ein und vermag es, ihrem Werk neue Blätter

zuzufügen: speziell für Boldrini stellt er einen

kritischen Katalog seiner Holzschnitte auf. Ich

bin in der Lage, ein bisher, soweit ich sehe,

unbeachtetes Zeugniss beizubringen, welches die

deutsche Herkunft des Meisters J. B., dieses nach

seinem Stil ganz italienischen Künstlers, beweist

und zugleich das schöne Portrat 1 izians datirt.

In der Briefsammlung des Pietro Aretino findet

sich ein Schreiben, mit welchem Tizians Ge-

vatter ein Sonett begleitet „in gratia de!
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ritratto, ehe del mio Titiano ponete, coine si

vede in istampa“. Der Brief (Letter

e

r Ed.

1609, t. V S. 288) ist dadrt vom Juli 1550
und addressirt „Al Todesco, ehe intaglia“

;
die

Anrede lautet „Maestro Giovanni“. Leider fehlt

der Nachname, und es ist mir ebensowenig, wie

allen andern, gelungen, den Namen des „Gio-

vanni intagliatore“ auf dem Holzschnitt selbst

zu entziffern. Passavants Lesung halte ich für

falsch. — Ein Abschnitt über Tizians Nachfolger

(S. 65 ff.), der sich speziell mit Doracnico Carn-

pagnola beschäftigt, beschliesst die treffliche

Arbeit.

Berlin. Georg Gronau.

Notizen und Mittheilungen.

Die Rcgicrg von Kreta hat ein Gesetz veröffentlicht,

nach dem sämmtlicheA Iterthümer, bewegl.u. unbewegt.,
Eigcnlhum d. kret Staates sind; das Recht u. d. Für-
sorge für ihre Erhaltg, Aufdcckg, Sammlg u. Aufstcllg
in Museen gehört d. kret. Regierg. Zwei archäolog.
Museen, eines in Kanca für die in d. Bezirken Kanea,
Sphakia u. Rclhymno, das zweite in Heraklion für die
in d. Bezirken Kandia u. Lassithi aufgefundenen Alter-
thümer, sollen errichtet werden, ln Kanca soll dazu
noch c. Abtheilg f. Gypsabgüsse. Kopien d. wichtig-
sten Statuen u. sonst. Bildhauerwerkc d. griech. Alterth.
hinzukommen.

In d. Aegidienkirche in Lübeck hat man bei der
Abnahme von zwei Tafeln, auf denen bis zum Anfang
d. 19. Jh.s d. Zahl der jöhrl. an d. Beichte Teilneh-
menden verzeichnet wurde, auf deren Rückseite ganz
vorzügl. erhaltene Gemälde gefunden, die nach d. An-
sicht d. Sachverständigen aus d. 14. Jh. stammen.

Bei Ausgrabgsarbeiten zur Aufdeckg d. röm. Kastells
Petinesca, das an d. Römerstrasse von Aventicum
über Salodurum nach Vindonissa lag, wurde bei Unter-
suchg d. sog. Römerwalls festgestelU, dass er e.

keltisches Werk von gross, archäolog. Bcdeutg sei;
im Innern fanden sich keine Spuren, die auf röm. Ur-
sprg deuten, dagegen d. für kelt. Bauten kennzeichnend.
I uffsteinmauern. Auf d. Gebiet fand man noch d. gut-
erhaltcnen Reste d. Eingangsthors zu d. Bcfcstiggsan-
Ingcn. D. Breite d. Mauern betragt etwa 150— 200
Zentimeter. D. Anlage ist 15 Schritt breit u. röm.
Ursprgs.

Gelehrte Gesellschaften und Vereine.
Sitzgsber. d. Kgl. Preuss. Akad. d. Wiss. zu Berlin.*)
20. Juli. Sitzg d. phil.-hist. Kl, Vors. Sckr. : Hr. Di eis.

Hr. Dilthey las eine Abhandlg: Ideen zu einer
Bildungslehrc und Klassifikation der philo-
soph. Systeme. (Abh.) Er ging von einer verglei-
chenden Behandig der Systeme aus und unterschied nach
der Struktur derselben besonders drei Tvpcn der Welt-
anschauung: Naturalismus und Positivismus, Idealismus
der I reiheit und objektiven Idealismus. — Hr. Harnack
legte eine Mitlhcilg des Hrn. Dr. Johannes Geffckenm Hamburg vor: Eine gnostischc Vision. Der Vf
untersucht die vv. 512-531 des 5. Buchs der Oracula
bibyllina und zeigt, dass sie aus dem Rahmen der übri-
gen Orakel herausfallon, dagegen ihre Parallele an einem
alten, von antiken Religionsphilosophen beachteten Mvthus
habetl - ~ Hr - Sachau legt der Akad. im Namen Sr.

sch
ni

,

,ch der m d«n Sitzungsberichten

?so IS ? ii Shr BT Tu vom L -hn 1899 ab Preisc '

Exzellenz des Herzogs de Loubat, Paris, die Ausgabe
des Cod. C’ospianus vor, einer in der Univ.-Bibliothck

zu Bologna aufbewahrten Mcxican. Hieroglyphen-Hdschr.,

von welcher der Herzog eine photo-lithographische Re-

produktion mit einer ausführlichen Bcschreibg veröffent-

licht hat.

In d. bair. Akad. d. Wiss. zu München sprach
in d. Julisitzg d. philos.- philoi. Kl. Hr. Furtwängler
üb. neue Denkmäler antiker Kunst, insbes. üb. einige

altnrkad. Bronzestatucttcn u. e. geschnittenen Stein aus

Alexandria mit c. neuen Künstlcrinschrift; in d. hislor.

Kl. hielt Hr. Friedrich e. Vortrag üb. d. geschieht!,

hl. Georg.

Personalchronik.

Ernennungen, Auszeichnungen usw.

An Universitäten usw. An d. Univ. Greifswald

hat sich Lic. Dr. Frdr. Kropatschek als Privatdoz.

f. systemat. u. histor. Theol. habilitirt — Dem Privat-

doz. in d. philos. Fakult. d. Univ. Göttingen, Dr. Georg
Wentzel, d. Professortitct verliehen. — Der o. Prof. d.

Gesch. a. d. Univ. Berlin, Dr. Scheffer-Boichorst
hat d. Ruf an d. Univ. Wien als Büdingcrs Nachfolger

angenommen u. wird seine Vorlesgn schon mit Beginn

d. Studienjahres 1899/1900 eröffnen. — An d. Univ.

Marburg hat sich Dr. Hans Glagau als Privatdoz. f.

neuere Gesch. habilitirt. — Der o. Prof. d. Prozess- u.

Strafrechts an d. Univ. Freiburg i, B., Dr. Richard
Schmidt, hat e. Ruf an die Univ. Marburg abgclchnt.
— Die jurisl. Fakult. d. Univ. Tübingen hat Senats-

präsidenten a. D. v. Knapp u. Oberlandesgerichtsrath

v. Miller, fr. Mitglieder d. jurist. Prüfgskommission,
zu Ehrendoktoren ernannt.

Todesfall:

Der Numismatiker Jan Pieter Six am 17. Juli,

74 J. alt, in Hilversum in Holland.

Neu erschienene Werke,
vom So. bis 31. Juli in der Redaktion cingclicfen.

Ab egg, R.
,

D. Verhältn. von anorgan. u. organ.

Chemie aus phvsikal. chemisch. Gesichtspunkt. Gotting.,

Vandenhoeck ifc Ruprecht. M. 0,40.
Bächtold, J., Kleine Schriften. Hgb. v. Th. Vetter.

Fraucnfcld, Huber. M. 4,80.
Becker, W. M., D. Initiative bei der Stiftg d. Rhei-

nisch. Bundes. Giessen. Inaug.-Disscrt. Giessen, Rickcr.

Boll, Frz.
,

Bcitr. z. Ueberliefergsgesch. d. griech.

Astrologie u. Astronomie. [S.-A. aus d. Sitzgsber. d.

bair. Akad. d. Wiss.] München, Druck v. F. Straub.

Buch Josua, D.
, übs. u. erkl. v. C. Steucmagel.

[Hnndkomni. z. A. T., hgb. v. Nowack.j Gotting., Van-

denhoeck & Ruprecht. M, 2,20.
Cyne wulfs Elene hgb. von J. Zupitza. 4. Aull. Brl.,

Weidmann. M. 2.

Glagau, H., Anna von Hessen, d. Mutter Philipps

d. Grossmüthigen. Hubilitat.-Schr. Marburg. Ehvert.

Goethes Gedichte, übs. in Lat. von E. F. Hnupt

(1773— 1843). Brl., Weidmann. M. 2.

Hertling, G. Frhr. v., D. Prinzip des Katholizismus
u. die Wissenschaft. Freiburg i. B., Herder. M. 0,90.

Hübner, Job
, Christ Comocdia, e. Weihnnchtsspiel.

Hgb. von Frdr. ßrachmann. Brl., B. Behr.

Knortz, K., E. ameriknn. Diogenes (H. D. Thorcau).

Hambg., A.-G. (Richter). M. 0,75.
Kobcrt, R., Ucb. d. Pest d. Thueydides. [S.-A. aus

Janus. Mai-Juillet 1899.] Amsterdam.
Lange, J., Darstellg d. Menschen in d. alter, griech.

Kunst. Uebs. v. Math. Mann, hgb. v. A. Furtwängler.

Strnssb., Heilz. M. 25.

Lass, L., D. Prozessrecht in Unfallversichergssachen.
Brl., Carl Hey mann. M. 10.
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Leist, A., Vereinsherrschaft u. Vercinsfreiheit im

künftig. ReichsrcchL. Jena, G. Fischer. M. 1,20.

Martini, E., Analecta Lacrtiana. Habilitat. -Schrift.

Lpz., Druck v. Hirschfeld.

Müller, D. H., Südarab. Altcrthümer im kunsthistor.

Hofmuscum. Wien, Holder. M. 25.

Nestle, Eb., Einführg in d. griech. Neue Testament.

2. Aufl. Gotting., Vandenhoeck & Ruprecht. M. 4,40.

Niedermann, M., Studien z. lat. Wortbildg. Habilitat. -

Sehr. Strassb., Trübner.

Otto, E., Kirchenzucht u, Polizei im alten Isenburg.

Lande. Hamb., A.-G. (Richter). M. 1.

Pachaly, P., D. Variation im Heliand u. in d. alt-

sächs. Genesis. Brl., Weidmann. M. 4.

Preuss, W., Geist und Stoff. 2. Aull. Oldenburg,

Schulze (A. Schwartz). M. 4.

Rau, A., D. Ethik Jesu. Giess., Roth. M. 4,50.

Realencyklop. f. Protestant. Thcol. u. Kirche. Begr.

v. J. J. Herzog, 3. Aull. hgb. von A. Hauck. H. 63/64.

Lpz., Hinrichs. Subskr. Pr. M. 2, Einzelpr. M. 4.

Roi, J. de lc, Judcnlaufen im 19. Jh. Ebda. M. 0,75.

Schanz, M., Gesch. d. rüm. Litt. 11. Th. 1. H.

:

D. augustische Zeit. 2. Aufl. Münch., Beck. M. 7.

Schcrman, L., u. Frdr. S. Krauss, Allg. Methodik

d. Volkskde. Berichte üb. Erscheingn i. d. J. 1890/97.

Erlang., Junge. M. 6.

Schleiermacher, Fr., Ueb. d. Religion. Hgb. von

R. Otto. Gotting., Vandenhoeck & Ruprecht. Cart.

M. 1,50.

Sicardi, E., Gli amori estravaganti e moltcplici di

Franc. Petrarca c l'amore unico per madonna Laura de

Sade. Mailand, Hoepli. L. 4.

Sieglin, W., Schulatlas z. Gesch. d. Alterth. Gotha,

J. Perthes. M. 0,80.

Sommer, D. Komparationssuffixe im Lateinischen.

llabilitat.-Schr. Strassb., Trübner.

Sommerlad, Th., D. soziale Wirksamk, d. Hohen-

zollern. Lpz.. J. J. Weber. M. 3.

Urkdn, Aegypt., aus d. Kgl. Museen zu Berlin. Griech..

ürkdn. HL Bd., 2.-4. H. Brl., Weidmann. Je M. 4.

Verhdlgn, D., d. cvgl.-sozial. Kongresses, abgehaltcn

in Kiel am 25. u. 26. Mai 1899. Gotting-, Vandenhoeck

& Ruprecht. M. 2.

Verzeichniss d. Berliner Univ.- Schriften 1810—
1885. Hgb. v. d. Kgl. Univ.-Bibliothek zu Berlin. Brl.,

W. Weber.
Wcydmann, E.. Gesch. d. ehemal. gräfl.-sponheim.

Gebiete. Hcidelb. Inaug.-Dissert. Konstanz, E. Acker-

mann Komm. M. 2*

Demnächst erscheinende Werke.

Aus dem Gebiete der

Theologie. Cremer, H., D. paulin. Rechtfertiggs-

lehre im Zushge ihrer gcschichtl. Voraussetzgn. Etwa

27 Bog. Gütersloh, Bertelsmann. M. 6,75.

Philologie. Möllenhoff, K., Sagen. Märchen u-

Lieder d. Hzglhümer Schlesw.-Holst. u. Lauenbg. Anostot.

Reprodukt. d. Aull. v. 1845. Kiel, Liebscher. M. 10.

Geschichte. Monographien z. dtsch. Kulturgesch.

hgb. v. G. Steinhausen. I. Liebe, G., D. Soldat. II.

Steinhausen, G., D. Kaufmann. Lpz., Eugen Diederichs.

Je M. 4.

Geographie. Kugler, E., Phil. Frdr. von Dietrich.

E. Beitr. z. Gesch. d. Vulkanologie. Münch., Acker-

mann. M. 1,40.

Rechtswissenschaft. Hitzig, H. F., Iniuria. Beitr.

z. Gesch. d. Iniuria im griech. u. rüm. Recht. Münch.,

Ackermann. M. 2.

Zeitschriftenschau.

Theologie und Religionswissenschaft.

Protestant. Stonatsh. III, 6. 7. H. Holtzmann,
Ueb. Begriff u. Inhalt d. religiös. Erfahrg. — 0. Vccck,

Paul de I.agardes Anschauungen üb. Religion u. Kirchen-

wesen. — 6. P. Christ, D. TheoL als Wissenschaft.

— 7. L. Ragnz, Zur Philosophie d. Glaubens: l. D.

Begründg d. Moral.

Stud. «. Mitthlgn aus d. Benediktiner- u. d. Cisler-

cienser-Orden. XX, 2. 3. Ph. Clara mu nt, De Smae.

Trinitatis Mysterio. 1. — J. Cahannes, D. Kloster

Disentis vom Ausgang d. M.-A.s bis zum Tod d. Abtes

Christian v. Casteiberg (Schl.). — K. Eubel, D. Bcsetzg

dtsch. Abteien mittelst päpstl. Provision i- d. J. 1431—
1503. — G. Lans, Servitien u. Anniversarien d. Cisterc.-

Abtei Heiligenkreuz. V. — J. Linncborn, D. Reformat.

d. westfäl. Benedict. - Klöster im 15. Jh. durch d. Burs-

felder Kongregation. 1. — Frz. Tiefenthal, Commcn-
tarium in Psalmum „Conscrva me, Domine“. — Fl.

Daser, D. Sykophantenstreit 1740 (Schl.). — H. Höfcr,

Beitr. z. Gesch. d. Kunst u. Kunstbestrcbgn d. Cisterc.

in d. Rheinlanden. II. — Lager, D. ehemal. Bcncd.-

Abtei Tholey. I, — G. Hei gl, D. Geist d. hl. Benedict

I. — 1. Hess, Bemerkgn z. Leben d. hl. Walther. —
A. Schatz, Kirchl. u. polit. Ereignisse in Tirol unter

d. bair. Regicrg. II. — Th. Weickert, Ueb. alttestamentl.

Textkritik, textkrit. Original-Ausgaben mit besond. Bezug-

nahme auf d. neueste textkrit Ausgabe d. A. T.s: die

sog. Regenbogenbibel. I. — L. Dolberg, D. Reliquien

vom hl. Kreuzholze im ehemal. Kloster ,zum hl. Kreuze“

in Rostock. — Frdr. Endl, Ueb. Stud. u. Wissensch.

im Ben. -Stifte Altenburg (Schl.). — E. Schmidt, E.

neue Publikat. üb. d. Regel d. hl. Benedict. — Th.

Weickert, Meine Orientreise (Schl.). — 0. Grilln-

berger, D. Wilheringer Formclbuch: De kartis visita-

cionum. V.

Ztschr. f. d. alttestamentl. Wissensch. XIX, 2. W.

J. Moulton, Ueb. d. Ucbcrlieferg u. d. textkrit. Werth

d. dritten Esrabuchs. — Ed. König, Syntakt Excursc

zum A. T. — E. Baumann, D. Verwendbark. d. Pepita

zum Buche Ijob für d. Textkritik (Forts.). — K. Al-

brecht, Zum Lexikon u. zur Gramm, d. Ncuhebrüisch.

— Ad. Büchlcr. Zur Gesch. d. Tempclmusik u. d.

Tempelpsalmen (Forts.). — W. Bacher, E. verkannte

Redensart in Genesis 20, 10. — B. Jacob, Berichtiggn

zu Mandelkerns (grosser) Concordanz; Zu Bachers Be-

merkgn. — I. 1. Kahnn, E. Erwiderg auf Dr. Mandel-

kerns Pro domo.

The PrcsbvUrian and Reformed Review. No. 39

(July). — M. C. Williams, The Crisis in the Church

of Engld. — D. S. Gregory, „Our Great Philosopher“

versus The Known God. — J. Oman, The Text of the

Minor Prophet». — B. B. Warfleid, „It Says“ : „Scrip-

ture Says“: „God Says". — Th. Nichols, Morality:

Intuitive and Imperative. — D. Moore, Critics and

Apologists. — H. C. Minton, Recejac on Mystic Know-

ledge. — Ch. A. Salmond, The Princeton „Sludents*

Lectureship on Missions“. — A. D. Barber, Dr. Strong s

Theolog}’ of the Poets.

Revue chrctienne. Juillet. Walther, Lc Sionisme.

— F.-H. Krüger, l*a foi d'Habacuc. — J. Arboux,

Au Depot — A. Barthclemy, Le jeune Burgher.

Philosophie und Pädagogik.

Philos. Jahrb. d. Görres - Gesellsch. XII, 3. J.

Straub, Kant u. d. natiirl. Gottesorken ntn iss. — E.

Rolfes. Moderne Anklagen gegen d. Charakter u. d.

Lebensanschauungen Sokrates', Platon u. Aristoteles

«Schl.). — J. Bach, Zur Gesch. d. Schätzg d. lebend.

Kräfte (Schl.). — J. Mausbach, Zur Begriffsbestimmg

d. sittlich Guten.

Ztschr. f. Philos. u. philos. Kritik. 114, 2. M.

F. Scheler, Arbeit u. Ethik. — A. Döring, Zur kos-

mogonie Anaximandcrs. — K. Vorländer, E. .Sozial-

pädagogik" auf Kantischcr Grdlage. — 0. Siebe ri,

L’cb. d. Bezichg d. Menschen auf d. Natur^ u. d. Men-

schengeschlecht. — F. Heman, Paulsens Kant.
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Mind. July. F. Tonnics, Philosophical Termino-
logy. tronsl. by B. Bosanquct. I. — R. Latta, On
thc Relation between thc Philos. of Spinoza and thnt of
Leibniz. — H. Rashdali, Can thcrc bc a Sum of Plea-

surcs? — H. W. Carr, On Mr. Shadworth Hodgson's
Metaphysic of Expcricncc.

Revue de Mttaphysique el de Morale. 7, 4. E.

Lc Roy. Science et philosophio. — L. Weber, Positi-

visme et rational isme. — F. Simiand, Dcduction et

observation psychologiques cn eeonomie sociale. — D.

Parodi, Lu philosophic de Vachcrot

Revue philosophique. Juillet. L. Marillier, L’ori-

ginc des dieux. I. — P. Rcgnaud. La finalitc au point
de yue de l'originc du langagc. — So Ui er, Cenesthesic
cerebrale et memoire. — Du gas, La perte de la me-
moire et la perte de la conscicnce. — L. Arceat,
L'csthetique d'apres quelques rcccnts ouvrages.

Rhein . Blatt. /. Erziehg u. Untere. 73, 4. D. Alt-

meister Diesterweg für allezeit. — R. Köhler, Ueb.
Gemüthsbildg (Schl.). — K. Strobel, D. Vcrmehrg d.

dtsch. Wortschatzes. I. — M. Burckhardt, Dicster-

wegs Ansichten üb. Formenlehre. - Wahrh. u. Irrthum
auf d. Gebiet d. Unterr. u. d. Erziehg (Forts.).

Zlschr. f. d. Gymn.- Wes. Juli. C. Stein weg, D.
Gymn. • Lehrer u. d. Kunst. — Litt. Berichte. — A,
Lange, 24. Haupt -Vcrsamm lg d. Vcr. v. Lehrern höh.
Ünterr.-Anstalten d. Prov. Hess.-Nassau u. d. Fürstenth.
Waldeck. — Jahresberichte: E. Naumann, Homer
(Schl.); P. Deutickc, Vergil.

7.tsehr. f. d. österr. Gymn. 50, 6. W. Dusch ins-
ky, Shakcspcarische Einflüsse auf Schillers Teil. — Litt.

Anzeigen. — A. Hcimerl, Ucb. d. Bcschaflg d. De
monstrationsmatcrials beim mineralog. Unterr. an Mittel-

schulen.

Zlschr. /. d. dtsch. Unterr. 13, 7. 0. Lyon,
Martin Greif u.d. moderne Kunstbewegg. — E. Henschkc.
Mart. Greifs „General York*. — J. Sahr, Zu Mart. Greifs
Drama ,Agnes ßernaucr*.

Revue internal, de Tcnseigucmcni. 38,7. R. Pi non,
Lenseigncmcnt pralique de la geographic et de l'histoirc
dans les facultes des lettres. — De Forcrand, L’en-
seignement superieur prolcssion ncl. — L'enscigncmcnt
colonial dons les Universites (Belgique, Cacn). — L'ex-
tension universitairc (Caen, Paris).

Philologie und Literaturgeschichte.

Xordisk Tidsskrifl far Filologi. 111, R. VII, 4.
H. Rocder, Papyrusfundcnc i Oxyrhynchos.

Rivista di ßlologia e d'islruzione ctassica. 27, 2.
A. Tartara, De servorum personis in Aulularia plau-
tina. — L. Valmaggi, La critica del „Dialogo degli
oratori ncll ultimo dccennio. — P. Rasi, Di un caso
di „syilnbn anccps* in Tibullo (I, 3, 18). — A. Cima,
Sul preteso cinismo di Orazio. — P. Cesareo, De
Eumcnidum specie ub Aeschylo adumbrata (Eumen. vv.
322—309). -- V. Ussnni. I/cpigrainma di Porcio Li-
cinio. D. Bassi, Un altro nmnoscritto incsplorato
dei „Carattcri“ di Tcofrasto. — E. Cocchia, II con-
cctto storico dclla democrazia romana secondo un libro
rcccnte di sociologia (Schvarcz, D. röm. Massenherr-
schaft).

Zlschr. /. roman. Philol. 23, 1. 2. G. Froissart,
D. Sprache Froissarts auf Grund s. Gedichte. — Jo hi
Müller, D. Gedichte d. Guillem Augicr Novella. — W.
Mann, D. Lieder d. Dichters Robert de Rains genannt
La Lhicvre. V. de Bartholom acis, La lingua di
un nfacimento chietino della Fiorita d'Armannino da Bo-
logna. — Ed. Wechssler, Untersuchgn zu d. Grnnl-
romanen. — IL Schuchordt, Zum Iberischen, Romano-
baskischen, Ibero- romanischen; Ambulare; iocarc —
caporale cuslir ; A

J

ac

;

Gen. cors. camallu „Last-
träger (camalld fragen*); *

Carilium . - 0. Soltau.

D. Werke d. Trobadors ßlacatz. — R. Zenker, Neues
zu „Isembard u. Gormund“. — O. Dittrich, Ueh.
WortzusammcnseLzg auf Grund d. nfranz. Schriftsprache.
— F. d'Ovidio, Ancora sulla ctimologia dellc forme
grammalicali italiane atnano dicono. — A. Wrson
Munthe, E. neuer Bcitr. zur Kcnntn. d. asturisch.

Mundarten.

Sludj di Filologia rontanza. Fase. 21. C. Sal-

vioni, Risoluzione Palatina di K e G ncllc Alpi Lom-
barde. — G. Mari, Ritmo latino e terminologia ritmica

mcdicvale. — F. Gi. Savelli, Arcaismi nelle rime del

Petrarca. — V. de Bartholomacis, La leggende dei

dieci commandamenti di Colo de Perosa.

Geschichte.

Kiederlansitzer Mitlheilgn. V, 8. E. v. Wiede-
bach-Nostitz, Regesten aus d. Bcitzscher Archiv. —
C. Möller, Guben. Wein in Mecklenbg wahr. d. 16.

u. 17. Jh.s. — A. Treichel, Wein von Guben im

Ordenslde. — H. Jcntsch, Litt.-Bericht. — VI, 1. H.

Jcntsch, Gravirte Bronzeschalc aus d. mittelalterl.

Baugründe zu Guben ; D. Verhältn. d. örtlich, u. Vercins-

versammlgn zu d. Provinzial- u. Landcsmuscen ; Kleiner

Hohlcelt von Gricssen, Kr. Guben; D. 15. Hauptver-

satnmlg zu Tricbel; Aus d. Museen d. Niederlausitz. —
C. Gander. D. Johannisfest unter besond. Berücksich-

tigung d. bezügl. Brauche in d. Niederlausitz. — R.

Cochius, Aus d. Urbarium von Schiedlo, Kr. Guben.
— Frdr. Sen ekel, Gräberfeld bei Wellmitz, Kr. Guben.
— E. Busch, Steinerne Sühnekreuze.

Westdtsche Zlschr. f. Gesch. u. Kunst. 18. 2. von
Sarwey, Röm. Strassen im Limesgebiet (Forts.). —
W. Osiandcr, Argentoratum, Argentovnria u. Argen-

tnria. — Fr. Zurbonsen, Hermann Zocstius von

Marienfcld u. s. Schriften. — K. Wild, Phil. Ludw.

von Reiffcnberg. Mainzer Domherr u. Statthalter zu Erfurt

(1664 — 67), e. Staatsmann d. 17. Jh.s.

Ztschr. f. d. Gesch. d. Oberrheins. XIV, 3. F.

L. Baumann, D. Todtcnbuch von Salem. — J. Praun,
D. Kaisergräber im Dome zu Speyer. — A. Hollaen-
der, Sicidaniann. — G. Knod, Georg Nessel, beider

Rechte Doctor. E. Strassburg. Stadtstipendiat im Zlalter

d. Reformat. — J. Wille, Briefwechsel Balthasar Neu-

manns mit Kardinal Schönborn (1728—3(1) nebst e.

Denkschrift von 1749. — A. Cnrtcllieri, Kleine Beitr.

zur Gesch. Graf Albrcchts von Hohenberg u. Matthias

von Ncuenburg. — M. Huffschmidt, Zur Sage vom

Endcrlc von Ketsch. — A. Overmanns, Neues 2ur

Lebensgesch. Joh. Christophs von Grimmelshausen. —
H. Witte. Urkdnauszügc zur Gesch. d. Schwabenkriegs.

Geographie, Länder- und Völkerkunde.

Globus. LXXVI, f>. Ch. v. Fabrice, D. geistL

Schulen u. d. französ. Reform d. Unterrichts in Tunesien.

— P. Ehren reich, E. Ausflug nach Tusaynn (Ari-

zona) im Sommer 1808. II. — R. Lehmann-Nitschc.
Weitere Mitthlgn üb. d. Guavakis in Paraguay. - A.

Loren zen, König Karls -Land.

Staats- und Rechtswissenschaft.

Zlschr. ß. Sozialtvisscnsch. 1899, 7. J. Wolf,

D. sozialpolit. Vcrmächtn. Bismarcks. — 0. Ammon,
Genealogie u. Biologie. — J. Beloch, D. Bevölkerg im

Alterth. I. — Frh. v. d. Goltz, D. Sozialism. u. d.

Agrarfragen. — K. Einhauser, D. Novelle z. Invaliden-

versichergsgesetz.

Journal des Economistes. Juillet E. Martincau,
La loi d'evolution et de progres moral des societcs ct

le socialisme. — E. Rochetin, Encorc les imprevoyants

de Pavenir. les veterans des armecs de terre et de mer.

M. Zahlet, Lc mouvement financier et commercial.

— M. Block, Revue des principales publicat. cconom.

de 1‘etrungcr. — A. P. Moreyra, Budgets ouvriers. —
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E. Circtli, Lcs attributions ct occupations de 1‘Etat cn

Italic. — D. B., Lcs impots en Italic.

Allgemeines.

Beil. z. Münch. Allg. Zig. Nr. 169/60. R. Brode,
Ranke u. d. Geschichtschrcibg üb. Friedr. d. Gr. —
159. H. Jantzen, Zur Volkskde u. Kulturgesch. d.

Donauländer. — 160. G. v. Mayr, D. Bedeut# d.

Nebenberufs für d. allg. Berufsstatistik. — W. Staven-
hngen, Kunstgewerbc in d. Geschütztechnik. — 161.

L. K. Goctz, I. v. Düllinger. — Formalismus in d.

Thierzucht. — 162. B. Scholz, Alfr. Jonquicre u s.

Grundriss d. musikal. Akustik. — D. Museo di Villa

Giulia zu Rom. — 163. B. Riehl, D. Wandgemälde
im Kreuzgange d. Emausklosters in Prag. — 163/64.

5. Schott, Neue Romane. — 164. W. v. Krais,
Kirchenstiftgn u. Kirchengemeinden in Bayern.

Dtschc Rundschau. 25, 11. H. Grimm, Goethe

in freier Luft. — Ellen Mayer, Bcgegngn e. Englän-

ders mit Goethe. — Fr. Pauls cn, Mephistopheles. —
C. Hehler, E. Besuch bei Arth. Schopenhauer. — L.

Fried laender, Griechenld unter d. Römern. —
Christine von Hoiningen-Huenc, Nonnenwerth.

E. rhein, Klostcrschule. — Th. Schicmann, D. Rettg

c. , Legende“. — H. Weber, Entlehng od. zufällige

Ucbcrcinstimmg? — W. ßoelsche, Haeckels Natürl.

Schöpfgsgesch. — E. Hübner, Baedekers Spanien u.

Portugal.

Preuss. Jahrbh. August. M. Goslich, Briefe von
Johanna Kinkel. — A. Pott, D. engl. Ritualism. d.

Gegenw. — K. Gjcllcrup, Buddhist. Relig.-Poesie. —
W. Elsässer, I). Bedtg Leonardo da Vincis f. d.

exakten Naturwisscnschftn. — E. Daniels, Fürst Bis-

marck und d. rumun. Eisenbahnpapiere. — t t. D. Ent-

wicklg d. dtsch. Rhederei. — M. Lorenz, Lyriker.

Berichte üb. d. Verhdlgn d. kgl. sdchs. Gesellsch.

d. Wiss. zu Leipzig. Phil.- hisl. Kl. 1899, I. A.

Schmarsow, D. Meister E. S. u. s. Blockbuch „Ars

moriendi*
; Reformvorschlage zur Gcsch. d. dtsch. Re-

naissance. — O. Böhtlingk, Kritische Beiträge.

Gotting, gel. Anz. 161, 5. G. Pcscatore, E.

Besta, L’opera d’Irnerio. — R. Eucken, A. Nagy,
D. philosoph. Abhdlgn d. Ja'qub ben ish&q Al-Kindi (s.

vorne Sp. 1247); C. Baumker, D. Impossibilia d. Sigcr

von Brabant.— A. Sch ulten. R.Cagnat etP.Goucklcr,
Les monuments historiques de la Tunisie. 1. — P. Kehr,
A. S. J. Lapötrc, L*Europa et le Saint Siege a l’cpoque

Carolingicnne. 1. — Th. lloutsmn, J. Marquart,
D. Chronologie d. alltürk. Inschriften. — Th. v. Grien-
berger, W. Luft, Studien zu d. ältest, german. Al-

phabeten. — F. Heuckenkamp, H. P. Junker,
Grdriss d. Gcsch. d. französ. Litt, von ihren Anfängen
bis z, Gegenw. — G. Wissowa, Anthologia latina.

P. II: Carmina epigraphica conleg. F. Buechcler. —
6. H. Harrisse, The Dieppe World Mnps. — I. Gold-
ziher, C. Brockel mann, Gesch. d. arnb. Litt. 1.

—
V. Bayer, Polit. Korresp. d. Kurfürst Albrccht Achilles,

hgb. v. F. Priebatsch. 11. III. — F. Philippi, G.

Hüffer, Korveier Studien. — H. Zimmern, L. W.
King, The Leiters and Inscriptions of Hammurabi.

D. Kation. 16, 34. K. Lasswitz, Ucb. Zukunfts-

träume. II. — Th. Barth, Sorgen d. Reichthums. — V.

Flamini, LorcnzoStecchctti. — M.Guggenheim, H. Stein-

thal. — 34/36. A. Bettelheim, Zum 100. Geburtstag
Balzacs. — 35. Ö. Münz. E. Italien. Dichtervctcran (David
Levi). — G. A, Po Hak, Trento. — F. Poppenberg,
Helene BÖhlau’s „Halbthier“. — 36/37. K. E. Franzos,
Alexander Puschkin. — 36. A. Gottstein, D. Kon-
gress zur Bekämpfg d. Tuberkulose als Volkskrnnkh.
— Rieh. M. Meyer, Weimarer Goethetage. — J.

Elias, Rosa Bonheur. — 37. B. Dessau. D. künstl.

Becinflussg d. Wetters. — E. Horner, L. F. Huber üb.

Schiller. — H. Welti, Joh. Strauss. — 38. G. Ranso«

hoff, Christine von Schweden. — Ph. Arnstein,
E. englisch. Staatsmann üb. d. „amerikan. Revolution*.
— H. Benzmann, C'hines. Lyrik. — 39. Br. Geb-
hardt, Voltaire vor u. währ. d. 7jähr. Krieges. — G.

Knrpeles, Anlchngn u. Entlchngn. — E. Gagliardi,
Sardinien. — B. Rüttenauer, E. wenig Sonne. —
40/41. L. Ledere, D. materielle u. intellektuelle Lage
d. heutig. Belgiens. — 40. E. Brausewetter, Finni-

sche Litt. — A. Zacher, La mala vita a Roma. — J.

Elias, Berliner Kunstausstellgn. — 41. Th. Nöldckc,
Doctor rerum tcchnicnrum. — G. Ransohoff, Aus d.

Zeit Ludwigs XIV. — L. Jacobowski, Clara Viebigs

„Es lebe d. Kunst 1" — 42. P. Nathan, Sven Hedin:

Von Stockholm nach Peking. — A. Nöldcke, Bedingte

Begnadigg u. bedingte Verurtheilg. — J. V. Widmann,
Schweizer. Festspiele. — E. Heilborn, Aus d. Alltags-

leben d. 17. Jh.s. — 43. H. Cohen, E. Buch üb.

Kant (von Paulsen). — R. M. Meyer, Elsäss. Theater.

— G. A. Po llak, E. Ritt üb. d. Hochpässe d. Dolo-

miten. I.

The Athenaeum. July 8. Lord Roscbery's Addrcsses.

— Hist, of Bohemian Literat — Intimste China. —
Prof. Ward on Naturalism and Agnosticism. — Celtic

Civilizntion. — Life of R. H. Quick. — Nelson at

Naplcs. — ‘Helvas the Knight of the Swanne*. — The
„Draft“ in the Ten Trade. — ‘The King's Queir' and

‘the Romaunt of the Rose*. — July 15. Twclve British

Sailors. — Mr. Yeats’s Poems. — Olive in India. —
The Regent’s Brighton. — Prof. Saintsbury’s Matthew

Arnold. — An Italian Critic on Roman History (Pois,

Storia di Roma). — Nelson at Naplcs. — Antcdated

Publications. — Prof. d'Arbois de Jubainvillc's New
Book (La Civilisation des Celtcs ct ccllc de l’cpopee

Homeriquc). — July 22. Mr. Murray’s Edition of

Byron. — A Study of Burmese Royalty. — A French

View of Lcssing. - The Quest of Faith. — A Book on

the Early Mountaineers. — Records of a Haunted

House. — The Public Schools in 1899. — John War-

ner. — The London Univ. Commission. — ‘The King’s

Quair’ and ‘the Romaunt of the Rose’. — ‘Lettres de

Catherine de Medicis’. — The Bishop of Limerick.

Revue crilique. 33, 27—28. E. Audouin, De la

declinaison dans les langues indo europeennes et parti-

culiercment en sanscrit, gree, latin et vieux slave. —
F. C. Conybeare, The Story of Ahikar. — A. Oli*

vieri, Codices Florentini. — Schwickert. Quae-

stiones ad carminis Pindarici Olympici primi einen-

dationem spectantcs atque explanationcm. — M. Poh-

lenz, De Posidonii libris wepl — H. Ritter et

L. Preller, Hist, philosophiac graccac. Ed. octavam

cur. E. Well mann. — Claudii Ptolemaei opera cd. J. L.

H eiberg. Vol. 1. — K. Holl, Enthusiasm. u. Buss-

gewalt beim griech. Mönchthum. — G. Monod, Etudcs

critiqucs sur les sourccs de I'hist. carolingicnne. I.
—

Urkdb. d. Stadt Strassburg. IV, 1 hgb. von W. Wie
gand. — A. Meister, D. Strassburg. Kapitelstreit,

1583/92. — R. Rcuss, L’Alsace au 17« siede. II. —
Jerome, Collectcs ä travers l’Europe pour lcs pretres

fran<;ais deportes en Suissc pendant la Revolution. —
L. Sciout, Le Directoire. II.

Kuow Anlologia. 16 Giugno. L. Luzzatti, Sci-

enza c fede. — A. D'Ancona, La prigionia di Pietro

Giordani. I. — P. Giacosa, Per la storia dclla medi-

c jne .
_ F. Je Roberto, Le amiche di Balzac. — E.

Masi, Cristina di Svezia e i! Cardinale Azzolino. —
G. , Una lettcra di Emilio Castelar. E. de Gaetani,

Arscnali e naviglio da guerra. — A. Loinbroso, II

congresso storico napoleonico di Alcssandria. — P.

Molmenti, L’astensione politica dei cattolici italiani. —
1. Luglio. A. d' Ancona, La prigionia di Pietro

Giordani. II. — Giov. Zannoni, Ser Atanasio Buffone.

— F. Schcibler, Caccia all'elcfante a Ceylon. — F.

de Roberto, Le amiche di Balzac. II. — J- Pizzi,

Antare eroc e poeta. — M. Rava. J. K. Huysmans. —
R, Fornacitm, Tra Ubri e rivistc.
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Goethe- und Schiller-Archiv.

Mittheilungen wissenschaftlichen oder geschäftlichen

Inhalts, insbesondre auch Anfragen und Gesuche, die

Benutzung des Achivs betreffend, bitte ich „An die

Direktion de» Goethe* und Schiller-Archivs“, nicht

an mich persönlich zu «dressiren.

Professor I>r. Suplinn.

Die Beteiligung Solothurns

am Schwabenkriege
bis zur Schlacht bei Dörnach.

Nebst einer Anzahl urkundlicher Belege.

Von Dr. E. Tatarinoff.

Festschrift zur 400jährigen Erinnerungafeier
an die Schlacht bei Dörnach vom 22. Juli 1499.

25 Bog. 4° und 24 Kunstbeilagen.

— Broschirt M. io, geh. M. 12 .

Solothurn. A. I.ttthy,

Nachfolger Buchhandlung

Jent & Cie.

Geschichtliche und statistische

Beiträge zur Frage der Gleichstellung

der Oberlehrer
mit den Richtern unterster Instanz.

Denkschrift

des Oldenburger Oberlehrer-Vereins.

66 S. gr. 8 “. M. 1
,
80 .

Oldenbu rg i. g. Ad. Littmann.

Für oder Wider

die Berufung in Strafsachen?

Von Dr. Herrn. Ortloff,

Landgerichts- Rath a. D.

Gr. 8 U
. 6 Bog. M. 1,20.

München. J. Schweitzer Verlag (Arthur Sellier).

Soeben erschienen:

Jesaja XL—LXVI
Hebräischer Text,

ausgegeben von

Dr. J. H. Gunning.

8 °. Brosch. M. 3.

Rotterdam. J. M. Bredee.

Das Kriegsjahr 1809.
Nach älteren und neueren Quellen

bearbeitet von

August von Larisch,
Kgl. Sächs. Hofrath.

1 _Z17. Broch. M. 3. IT-TT'

~

—
Kotzschenbroda. Ed. A. Trapp.

ln unserem Verlage erschien

:

Zur Frage der psychischen

Entwickelung der Kindersprache.

Von Dr. phil. Emil Rzesnitzek.

— 40 S. gr. 8“. M. 0,90. —=—

.

Breslau. G. P. Aderholz’ Buchhandlung.

Verantwortlicher Redakteur: Dr. Richard Böhme, Berlin. Verlag: Wilhelm Hertz (Besserscho Buchhandlung»,
crun W. 9, l.inkstrasse 33/34. — Druck von E. Buchbinder in Neu*Ruppin.

!
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INHALT:
Theologie und Religiontwlnenachan.

Hümpel, De errore christologico in

Cpistolis Joannis impugnato eiusque 1

auctore. (Pfarrer Christian Rauch,
Rchborn.)

Gigalski, Bruno, Bischof von Scgrti,

Abt von Monte-Cassino. (Privatdoz.

Lic. Dr. Gerhard Ficker, . Halle.)

Phlioeophie.

Stühr, Algebra derGrammatik. (Ober*
realschuldirektor Prof. Dr. Alex.

Wernicke, Braunschweig.)

Unterrfohleweaen.

Decanatsbuch der philosophi- '

sehen Fakultät der l'niv.
j

Frankfurt a. O. 1506— 1540.
Hgb. von G. Bauch. (Gymn.-Prof. I

Dr. Gustav Kttod, Strassburg i. E.)
|

Philologie und Lltteralurgeichlchte.

von der Leven, Das Märchen in
|

den Göttersagen der Edda. (Aord.

Univ.-Prof. Dr. Paul Kretschmer,
Marburg.)

Strack, Grammatik des Biblischen

Aramäisch. 2. Auf). (Privatdoz.

Lic. Dr. Georg Beer, Halle.)

Le Blant, Artemidore. (Ord. Univ.-

Prof. Dr. Ernst Maass

,

Marburg.)

K in zier, Klassisches Immergrün.

(Gymn. - Oberlehrer Dr. Adalbert

Hock. Husum.)

Disselhoff, Die klassische Poesie

und die göttliche Offenbarung.

(Gymn. - Direktor Prof. Dr. Alfred

Biese. Neuwied.)

Bertrand, Ln Fin du Classicisme
1

ct le Retour ä 1'Antique cn France.

(Gymn. • Oberlehrer Dr. Theodor

Enguter, Berlin.)

Geeehlohte-

Knepper, Nationaler Gedanke und
Kaiseridee bei den clsässischen

Humanisten. (Gymn.-Prof. Dr. AK
kuin Hollacndcr, Strassburg.)

Gabler. Ludwig XVII. (Privatdoz.

Dr. Hans Glagau, Marburg.)

Hassel. König Albert von Sachsen.

I.Th. (Archivassistent Dr. Hermann
v. Pelersdorff, Koblenz.)

Beeilt«- und Staat* willen so haften.

Hertwig, Die Lehre vom Organis-

mus und ihre Beziehung zur Sozial-

wissenschaft. (Privatdoz. Dr. Franz
Eulenburg, Leipzig.)

Kunitwltionachaft.

Zabel, Zur modernen Dramaturgie.

(Dr. Georg Ransohoff, Paris.)

Notlzon und ItthelluHgan.

Gelehrte Gesellschaften und Personal-

Veränderungen, Inhalt neuerschie-

nener Zeitschriften, neu erschie-

nene und demnächst erscheinende

Schriften.

Theologie und Religionswissenschaft.

Ernestus Hümpel, De errore christologico in

epistolis Joannis impugnato eiusque auctore.

Quacstio historicocriticn. Inaug. -Disscrt. Erlangen,

Friedrich Junge, 1897. VI u. 78 S. 8°.

In einigen Schriften des N. T.s werden Irr-

lehrer bekämpft, welche sich zwar noch zu den

Christen rechnen, sich aber in manchen Haupt-

punkten der Glaubens- und Sittenlehre von der

Gemeinschaft der Gläubigen getrennt haben oder
von ihr ausgeschlossen worden sind. Der Name
für die Härese lautet 1. Tim. 6, 20

7 >u»oi;. aber ihre Vertreter werden nirgends ge-

nannt, auch deren Lehre nicht ausführlich dar-
;

gelegt, sondern nur einzelne Aufstellungen wider-
legt. Es ist daher schwierig zu bestimmen,
welche besondere Art der so vielfältigen Gnosis
bekämpft wird. Hümpel sucht nun auf Grund
der von Irenaus überlieferten Nachricht, dass der

Apostel Johannes den Kerinth als Feind der
|

(christlichen) Wahrheit bezeichnet habe, dessen

, Lehre als die in den jobanneischcn Briefen be-

kämpfte zu erweisen. Soweit sich dieser Beweis

j

bei der Dürftigkeit der Quellen tühren lässt, darf

I er als vom Vf. erbracht angesehen werden; denn

auf kein andres gnostisches System passen sämmt-

licbe Andeutungen so gut wie auf Kerinth, be-

sonders wenn man mit dem Vf. an Irenaus sich

hält und die Zusätze der späteren Darstellungen

der Lehre ausscheidet. Ob Kerinth ein Zeit-

genosse des Apostels Johannes gewesen, wie H.

ebenfalls zu beweisen sich bemüht, ist eine Frage,

die mit der apostolischen Autorschaft der jo-

hanncischen Briefe steht und fällt; aber auf dem

Gebiet dieser Frage ist noch das meiste unent-

schieden.

Lob verdient die Methode der Beweisführung.

H. untersucht zuerst (S. 3— 35) die in Betracht

kommenden Stellen, nämlich 1. Joh. 2, 18 23;

4, 1— 3; 2. Joh. 7; 1. Joh. 5, 5 ff. Nachdem er

dann kurz die verschiedenen Auffassungen der

Gelehrten als unzutreffend zurückgewiesen (S.

35— 39), führt er die Lehre Kerinths, soweit sic
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sich noch feststellen lässt, vor (S. 39— 72) und !

vergleicht zum Schlüsse die in beiden Ausführun-

gen gewonnenen Ergebnisse (S. 72— 78).

Das Latein ist nicht immer glatt und leicht-

verständlich, wofür als Zcugniss ein Satz aus

S. 14 stehe: Quid? quod quaerens quidam, quid

significet illud denegare, Jesum esse Christum,

illam negationem esse incredulorum Judacorum
impietntem sentit, qui apostolis prnedicantibus

Jesum esse Christum inimicissimi restiterunt?

Rchborn. Chr. Rauch.

B. Gigalski, Bruno, Bischof von Scgni, Abt

von Monte-Cassino (1049— 1123). Sein Leben

und seine Schriften. Ein Beitrag zur Kirchcngeschichte

im Zeitalter des Investiturstreitcs und zur theologischen

Literaturgeschichte des Mittelalters. [Kirchcngcschicht-

liehe Studien, hgb. vonKnöpfler, Schrörs, Sdra-
Ick, 111. öd., 4. Heft.) Münster i. W., H. Schöningh,

1898. XII u. 295 S. 8“ M. 7.

Das vorliegende Buch besteht aus 2 Tbeilen.

Der erste, kürzere, behandelt das Leben, der

zweite die Schriften Brunos von Scgni (bekannt

unter dem Namen Bruno Astensis). In den „Vor-
studien zur Biographie Brunos“ untersucht der

Vf. die Quellen für die Darstellung seines Lebens
und kommt zu dem Ergebniss, dass den ano-

nymen acta der Vorzug zu geben sei vor der

vita des Chronicon Cassinense, die Petrus dia-

conus geschrieben hat. Danach gestaltet der
Vf. nun auch die Biographie Brunos. Nach den
Epochen seines Lebens wird die Darstellung ge-

gliedert. Naturgeinäss tritt die Opposition Brunos
gegen Pascbalis II. wegen des Investiturprivilegs

stark hervor. Sic ist es ja auch, die Brunos
Charakter anziehend macht und ihm ein Ehren-
plätzchen in der Geschichte der Kirche sichert.

Der zweite Theil beschäftigt sich mit den
Schriften des Bischofs. Seine historischen Gc-
Icgenhcitsschriften sind — auch nach dem Ur-
teile Gigalskis — unbedeutend genug. Die
vita des Bischofs Petrus von Anagni in ihrer

vorliegenden Gestalt rührt nicht von ihm her;
doch macht es G. wahrscheinlich, dass sic Brunos
vita verarbeitet hat. Einzelne Angaben aus der
vita des Papstes Leo IX. bespricht G. eingehend,
doch ohne cs überall zu festen Ergebnissen zu
bringen. In der Frage nach dem Mönchthum
Hildebrands stellt sich G. auf die Seite derer,
die Hildebrand Mönch sein lassen; nicht ohne
den Quellen Gewalt anzutbun (S. 182). Wich-
tiger sind Brunos exegetische Schriften. G. ist

sehr eifrig gewesen , die Zeit ihrer Entstehung
und ihre Quellen aufzuspüren und hat damit einen
werthvollen Beitrag zur Geschichte der mittel-
alterlichen Exegese gegeben. Aus den Schriften
Brunos geht hervor, dass er einer Uebcrgangs-
periode angehört. Als Scholastiker kann er nicht
bezeichnet werden, aber er zeigt durch seine
freiere Methode schon den Beginn einer neuen
Richtung.

Es ist sehr dankenswert!), dass G. das Bruno

gehörige Material und die Litteratur über sein

Leben und seine Schriften vollständig zusamtnen-

gestcllt hat. Mit seiner Verarbeitung aber kann

ich mich in manchen Punkten nicht einverstanden

erklären; es fehlt der Arbeit öfter die nöthige

Akkuratesse: so, um ein Beispiel zu nennen,

wird S. 109 die Kanonisation Brunos in das

Jahr 1181 gesetzt, während sonst dafür das

Jahr 1183 angegeben wird. Ehe das Datum

aus Jaffc - Löwenfelds Regesten übernommen

wurde, war cs doch nöthig, sich nach den

Quellen umzuschen. Auch die Ausführungen über

die Vitae Brunos sind methodisch nicht exakt

genug. Die Vergleichung mit seinen Gewährs-

männern hat mich gelehrt, dass G. mitunter ihre

Angaben entstellt hat; es genüge hier, dies an-

zudeuten.

Halle a. S. Gerhard Ficker.

Philosophie.

Adolf Stöhr, Algebra der Grammatik. Ein Bei-

trag zur Philosophie der Formenlehre und Syntax.

Wien, Franz Deuticke, 1898. 1 BI. u. 144 S. 8°.

M. 2,50.

Der Vf., welcher sich bereits durch eine

Reihe von Abhandlungen aus dem Gebiete der

Philosophie bekannt gemacht hat, bietet uns hier

einen Beitrag zur Erkenntnisstheorie. Es handelt

sich um eine allgemeine erkenntnisstheoretischc

Grundlage der Grammatik, für deren Darstellung

ein Zeichen -System nach Art der Algebra ver-

wendet wird. Wie Schröder- Karlsruhe „die

Algebra der Logik“ bearbeitet hat, der An-

regung von Boole, Jevons u. A. folgend, so soll

hier „eine Algebra der Grammatik“ ge-

boten werden. Diese steht „der Theorie der

Namen“ gegenüber, welche mit Hilfe von Psy-

chologie und Logik innerhalb eines geschicht-

lichen Rahmens über eine bestimmte Sprache

oder über Gruppen von Sprachen Aufschlüsse

zu geben versucht.

Die Algebra der Grammatik geht davon aus,

dass es Minima von lautlichen Mitteln giebt, an

welche eine Bedeutung (ein Sinn) gebunden er-

scheint, z. B. Yp-f als Stamm von fpatfttv. Es

handelt sich nun darum, die typischen Verbin-

dungen dieser Minima systematisch darzustcllen

und zwar so, dass die Darstellung nicht bloss

für die geschichtlich gegebenen Sprachen gilt,

sondern überhaupt für alle Sprachen, welche

möglich sind, d. b. die Darstellung muss ebenso

für die chinesische Sprache gelten, welche der

Deklination und Konjugation entbehrt, wie für

die Sprachen, die uns geläufig sind, ja auch für

irgend eine allgemeine Kunstsprache der Zukunft.

Herr Stöhr unterscheidet nun zunächst drei

Gruppen von Ableitungs-Vorgängen für ein Mini-

mum a von lautlichen Mitteln: 1. a ist als 1 heil
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eines Ganzen, 2. a ist als Ganzes zu einem Theil

und 3. der Gegensatz zu a ist darzustellen.

Demgemäss werden bezw. die incorporirende

(io), die minuirende
(
rna

)

und die opponirende

(oa) Ableitung (Derivation) von a angeführt,

wovon die ersten beiden sich natürlich 'reciprok*

entsprechen. Der Spezialisirung dieser Ableitun-

gen folgt die Behandlung der Apposition, für

welche das Zeichen * eingeführt wird. Derivation

und Apposition sind die unentbehrlichen, aber

auch die einzigen grammatischen Operationen,

mit welchen ein Satz gebaut werden kann.

Auf dieser Grundlage wird die Algebra der

Grammatik erbaut, von der sich der Vf. auch

praktischen Nutzen verspricht. In theoretischer

Hinsicht soll sie die Grundlage einer philoso-

phisch geklärten Darstellung der Formenlehre

und Syntax einer bestimmten Sprache abgeben

und überhaupt das Denken von dem Banne des

Unwesentlichen und Zufälligen in- den Spracb-

formen befreien.

Manches in der Arbeit des Vf.s ist noch mehr

‘Rhapsodie
1

als 'System
1

, was übrigens durch die

Natur des Stoffes entschuldigt wird. Vielleicht

könnten für weitere Arbeiten auch das Schrift-

chcn Dcdekinds »Was sind und was sollen die

Zahlen?“ und die entsprechenden Abhandlungen

Peanos in methodischer Hinsicht nutzbar gemacht

werden

!

Braunschweig. Alex. Wernicke.

Unterrichtswesen.

Akten und Urkunden der Universität Frank-
furt a. O. Hgb. von Georg Kaufmann und

Gustav Bauch, unter Mitwirkung von Paul
Reh. 1. Heft Das Decanatsbuch der philo-

sophischen Fakultät 1506— 1540. Hgb. von

Gustav Bauch. [S.-A. aus dem LXXIV. Jahrcsber.

der Schles. Gescllsch. f. vaterländ. Kultur. Abth. III.

Histor. Section.] Breslau , in Komm, bei M. & H.

Marcus, 1897. 84 S. gr. 8“. M. 3.

Eine nicht unwichtige Ergänzung zu Bd. I

(1887) der von E. Friedlaender unter Mitwir-

kung von G. Liebe und E. Theuner bearbeiteten

Frankfurter Matrikel (Publikat. aus den k. preuss.

Staatsarchiven Bd. 32. 36. 49), da das Heft

neue, den Herausgebern der Matrikel unbekannt

gebliebene Quellen zur Personalgcschichte der

alten Universität Frankfurt a. O. erschlicsst. Es
ist dem Hgb. im Verein mit G. Kaufmann ge-

lungen, im Universitäts- Archive zu Breslau die

alte »Frankfurter Registratur“ wieder aufzudecken

und u. A. ein bisher völlig verschollen gewesenes
(zweites) Exemplar des 1. Bandes der Original-

matrikel, das in mancher Hinsicht vollständiger

und korrekter ist als das von Friedlaender be-

nutzte, sowie das gleichfalls für verloren gehal-

tene älteste Dekanatsbuch der philosophischen

Fakultät ans Licht zu ziehen. Man muss dem

Hgb. Dank wissen, dass er seinen Fund der

allgemeinen Benutzung zugänglich gemacht hat,

da durch das Dekanatsbuch die Namenreihen der

gedruckten Matrikel in erwünschter Weise ergänzt

und erläutert werden. Es ist das Dekanatsbuch

aber auch als eine weitere wichtige Quelle für

die Geschichte der Universität, speziell der philo-

sophischen Fakultät zu betrachten. Ueber das

Examen- und Promotionswesen, die Reihenfolge

der Nationen im Konsilium der Fakultät wie im

Rektorat und Dekanat, über die Wahl des Rek-

tors und Dekans und andere Fragen des inneren

Lebens der Universität giebt uns das Dekanats-

buch zuverlässigen Aufschluss, was nicht unwichtig

ist, da die älteren Statuten der philosophischen

Fakultät mit Ausnahme der für das Collegium

maius geltenden als verloren zu betrachten sind.

— Das Verfahren des Hgb.s ist durchaus zu

billigen. Auf eine einleitende Vorbetrachtung

folgt (S. 1 5 ff.) eine schematische Zusammen-

stellung, welche ‘über die Dauer der Dekanate,

den Turnus der Nationen, die Reihe der Dekane

und die Zahl der Magistranden und Baccalaure-

anden übersichtlich Auskunft giebt*. Mit S. 18

setzt dann der Abdruck des Textes des Deka-

natsbuches ein, und zwar so, dass er die vordere

(linke) der auf einer jeden Seite sich darstellen-

den Kolumnen bildet, während die hintere (rechte)

Kolumne ‘Kontroldatcn aus der Matrikel, auch

fremden Universitätsqucllen bietet
1

. Die in der

Vorlage enthaltenen Nachträge von späterer Hand

sind durch Kursivschrift kenntlich gemacht; in

den Anmerkungen wird die Auflösung der im

Text vorkommenden Daten gegeben. Das Ganze

macht den Eindruck der Sorgfalt und Zuverlässig-

keit. Wir sehen der Fortsetzung des Werkes

mit Spannung entgegen.

Strassburg i. E. Gustav Knod.

Philologie und Litteraturgeschichte,

Friedrich von der Leyen, Das Märchen in

den Göttersagen der Edda. Berlin, G. Reimer,

1899. 83 S. 8°. M. 2.

Anknüpfend an die Hinweise verschiedener

Forscher — der Brüder Grimm, Uhlands, Sirn-

rocks, Mannhardts, zuletzt S. Bugges — auf die

Aehniichkeit mancher Volksmärchen mit Einzel-

heiten in den Edda-Liedern macht es sich der

Vf. zur Aufgabe, die märchenhaften Elemente in

den Göttersagen der Edda zusamincnzustellen

und zu untersuchen. Der leichtere Theil seiner

Aufgabe ist ihm gelungen: mit hinreichender

Kenntniss der modernen Märchen ausgerüstet

nimmt er einzelne Lieder und Sagen der älteren

Edda durch und notirt die Uebereinstimmungcn

mit den Volksmärchen. Aber die Frage, wie

sich diese Uebereinstimmungen historisch er-

klären, die zahlreichen weiteren Probleme, die

sich hieran knüpfen, hat er wenig energisch an-
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gefasst, und eine cinigermaassen eindringende

und gründliche Untersuchung vermissen wir fast

durchweg. Am ausführlichsten beschäftigt sich

der Vf. mit dem historischen Theil seiner Auf-

gabe erst in den Schlussbetrachtungen S. 61 ff.;

er fragt: „Zu welcher Zeit drangen nun diese

Märchen und Märchenmotive nach dem Norden?

Auf welchen Wegen kamen sie dorthin? Und

wo ist ihre erste Heimath?“ — Die Antwort

hierauf bilden leider nur abgerissene Bemerkun-

gen und Vermuthungen ohne strengen Beweis.

„Das Märchen von der Braut des Hundes [mit

dem der Vf. die Sage von Oddur und Freyja

vergleicht] und das vom Wasser des Lebens

[an das ihn die Gewinnung des Göttertrankes

durch Odinn erinnert] kamen wohl vom Süden
— sie werden in südlichen Ländern besonders

gern erzählt.“ ln so flüchtiger Weise thut der

Vf. die Krage nach dem Ursprung zweier weit-

verbreiteter Märchen ab. Kür die Behauptung,

dass sie im Süden besonders gern erzählt wür-

den, wird lediglich auf zwei Anmerkungen ver-

wiesen, in denen einige Littcratur zitirt ist, aus

der die obige Behauptung durchaus nicht un-

mittelbar hervorgeht. Aber gesetzt selbst, sie

wäre zutreffend, folgt dann daraus, dass die

Märchen aus dem Süden stammen? Ist etwa die

Polyphem- Geschichte slavischen Ursprungs, weil

sie bei den Slaven sehr bekannt und verbreitet

ist? Ich behaupte natürlich nicht, dass die ge-

nannten Märchen ihre Heimath im skandinavischen

Norden haben, sondern ich wollte nur die wenig
exakte Art und Weise des Vf.s, zu untersuchen

und zu folgern, beleuchten. Mit ähnlich schwachen
Gründen werden andere Märchcnelemente der
Edda auf Verbindung der Nordleute mit Byzanz
zurückgeführt — zuzugeben ist nur die Mög-
lichkeit, dass auf diesem Wege Erzählungen
nach dem skandinavischen Norden gedrungen
sind, aber für den bestimmten Einzelfall ist da-
mit nichts bewiesen.

In § 3 S. 1 1 f. werden die Strophen 17/18
der Voluspä, in denen die Erschaffung der ersten
Menschen Ask und Embla durch drei Götter ge-
schildert wird, mit dem indischen Märchen von
den vier Reisenden verglichen, die ein Mädchen
ans Holz schaffen und sich dann um seinen Besitz
streiten. Obwohl aber die Achnlichkeit beider
Erzählungen nur sehr oberflächlich ist, sagt uns
der Vf. gar nichts darüber, wie er sich denn ihr

historisches Verhältniss denkt. Ich will an ande-
rer Stelle zu zeigen suchen, dass dem indischen
Märchen die S. 13 obenhin zitirtc Hygin- Kabel
n. CCXX von der Cura zu Grunde liegt, also in

Indien bekannt geworden sein muss. — S. 3 5 ff.

wird das Motiv von der Gattenwahl der Ska(ti
behandelt: sie darf sich unter den Äsen einen
Gemahl auswählen, wobei sie aber nur ihre
!• üsse zu sehen bekommt; sie wählt nun den,
dessen Küsse die schönsten sind, in der Hoff-

nung, dass es Baldr sei; cs zeigt sich aber,

dass es Njordr ist. Diese Erzählung wird mit

dem indischen Märchen vom König und seinem

Sohn, die im Wald weibliche Fussspuren, kleine

und grosse, wahrnehmen, sowie mit dem Schuh-

motiv des Aschcnbrödclmärcbens verglichen. Die

Ucbcrcinstimmung ist doch aber recht gering.

Viel wichtiger scheint mir, was Liebrecht (Zur

Volkskunde S. 408) nach dem Vorgang von F.

G. Bergmann über den nordischen Mythus be-

merkt hat: er erinnert an eine z. B. in Frank-

reich nachweisbare Volkssitte, wonach der Bräu-

tigam seine Braut unter den weiblichen Hoch-

zeitsgästen herauserkennen muss, von denen er

nur die nackten Beine zu sehen bekommt. Aut

dieser Sitte, die zu den zahlreichen bei Hoch-

zeiten üblichen Spielen und Scherzen gehört,

beruht wohl das Motiv vom Herauslinden des

Gatten in der Edda sowie in mehreren Volks-

märchen. — Wir können hier nicht in der Er-

örterung weiterer Einzelheiten sowie aller der

Fragen, die sich an die aufgezeigten Parallelen

knüpfen, fortfahren, sondern müssen uns be-

gnügen, zu konstatiren, dass der Vf. in dieser

Beziehung noch fast alles zu thun übrig ge-

lassen hat.

Marburg i. H. Paul Kretschmer.

H. L. Strack, Grammatik des Biblischen Aramäisch

mit den nach Handschriften berichtigten Texten und

einem Wörterbuch. 2., grösstcntheils neubeurb. Aull.

Leipzig, J. C. Hinrichs, 1897. 38 u. 48* S. 8*.

M. 1,80.

Ueber die Vorzüge der 1. Aull, dieser klei-

nen Grammatik hat B. Bacntsch in Nr. 25 des

Jahrgangs 1896 dieser Zeitschrift austührlich be-

richtet. Die binnen Jahresfrist nöthig gewordene

2. Aufl. legt für die Brauchbarkeit des Büchleins

rühmlichstes Zeugniss ab. In ihrem neuen Ge-

wände wird die Stracksche Grammatik für die

Erlernung des wichtigen Idioms des Biblischen

Aramäisch sicher noch mehr Freunde unter älte-

ren und jüngeren Theologen gewinnen, sodass

die bis vor Kurzem berechtigte Klage des Vf.s

(S. 5), „dass von hundert Theologen mehr als

neunzig ohne jede Kenntniss des B[ibl.J A[rara.)

bleiben“, hoffentlich noch für die gegenwärtige

Theologengeneration zu Ehren unserer alttesta-

mentlichen Wissenschaft eine Legende wird.

Für diese Wiederbelebung des Interesses für

das Bibi. Aram., die ihm, besonders unter den

Theologie -Studirendcn, durch seine kurzgefasste

Grammatik geglückt ist, gebührt unsenn \f-

wärmster Dank! Wer freilich tiefer in den Geist

des Bibi. Aram. eindringen will, wird zu E.

Kautzsch 1

s umfangreicherer Grammatik (d.

Bibi. Aram., Leipzig 1 884) greifen müssen,

deren Herausgeber sich in nicht allzu ferner

Zeit zu einer Neubearbeitung entschlossen möge.

Das soll natürlich nicht den Werth des hier zn
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besprechenden Büchleins herabdrücken, da ja

Str. S. 5 seine Arbeit selbst gewissermaa9sen

als eine Art Einführung zum Studium des Kautzsch-

schcn Werkes aufgefasst haben will. Neu hin-

zugekommen sind in der 2. Aufl. die Paragra-

phen 1 und 1 1 . Durch Theilung einiger Para-

graphen, in die früher allzuviel Stoff hineinge-

packt war, in zwei oder mehr Paragraphen ge-

winnt die neue Auflage bedeutend an Ueber-

sichtlichkeit. Im Folgenden einige Ausstellungen,

die vielleicht vom Vf. bei einer 3. Aufl. in Er-

wägung gezogen werden, ln § 1 1 hätten m. E.

auch Präpositionen wie TfO . n£, H\. mit-

behandelt werden können. § 2a ist das ge-

nauere Zitat U' 68, 3 1 . Hie und da ist in den

§ 2— 11 die deutsche Uebersetzung des Bibi.

Aram. weggelassen, z. B. S. 17 'm
f?H VTG1 diese

Männer; S. 19 «TT! Umkreisung. Warum ferner

sind bei der Behandlung des Verbs fast überall

die deutschen Aequivalente nicht angegeben?

Einen pädagogischen Grund kann ich hier nicht

erkennen. Wirkte vielleicht nur das Interesse,

Raum zu sparen? § 23k ist die Erklärung von

KVT
1

? usw. sicher falsch; vgl. jetzt dazu die gründ-

liche Untersuchung von E. König in Ztschr. d.

Dtsch. Morgenl. Ges. 51, S. 330 ff. § 13b ist

X Fehler für b. S. 47* fehlt die Erklärung

der Sigle X = Targüm. S. 36* fehlt noch

immer unter 3 : r~D Esra 7, 22. Bei der ersten

Durchsicht des an und für sich sehr werthvollen

§ 24 wird den Anfänger wohl ein gewisses

Gruseln beschleichen!

Halle a. S. Georg Beer.

Edmond Le Blant, Artemidore. (Extrait des

Momoires de l'Acadcmie des Inscriptions et Bclles-

Lettres t. XXXVI. 2« p.] Paris, C. Klineksieck,

1899. 17 S. 4°. Fr. 1.

Ein Essay für das gebildete Publikum ge-

schrieben, als solcher auch gelungen. Eine

Verbindung mit den an Artemidors Traumbuch
zu knüpfenden wissenschaftlichen Fragen hat nur

der Schluss, der andeutet, wie gewisse Gruppen
von antiken Monumenten in den Interpretationen

der Traumvisionen allegorisch ausgelegt worden
sind. Kein Zweifel: nicht erst den Christen sind

Endymion und so viele andre Gestalten des heid-

nischen Glaubens Symbole des Todes und des

Jenseits gewesen; den Traumexegetcn — nicht

ihnen allein — ist dies alles geläufig.

Marburg i. H. E. Maass.

A. Kinzler, Klassisches Immergrün. 284 latei-

nische Zitate, nach Sinn und Anwendung erklärt.

Stuttgart, Gundert, 1899. 216 S. 8“. M. 2.

Das vorliegende Buch verfolgt ähnliche Ziele

wie G. Büchmanns zuerst 1864 erschienene und
jetzt schon in 16. Auflage vorliegende „Geflügelte

Worte*. Es will seine Leser über Herkunft,

Sinn und Anwendung einer Reihe von Aus-

sprüchen und Redensarten aufklären, die in la-

teinischer Form Gemeingut aller Gebildeten ge-

worden sind und daher in Reden, Schriften und

Zeitungen oft angewendet werden, ohne dass

Redner und Schriftsteller sich oft über ihre Her-

kunft Rechenschaft zu geben vermögen und ohne

dass sic bedenken, dass unter ihren Hörem und

Lesern auch solche sein können, die das Latei-

nische gar nicht oder doch nicht genügend ver-

stehen. Um diesem Uebclstandc abzuhclfen, hat

der Vf. dieses Büchlein geschrieben, das zu-

nächst für seine eigenen Zöglinge in der evan-

gelischen Missionsanstalt in Basel bestimmt ist,

aber auch in weiteren Kreisen gute Dienste

thun kann. Die Beschränkung auf das Latei-

nische erklärt sich daraus, dass der Vf. den

Grundstock der hier zusammcngestelltcn geflügel-

ten Worte ursprünglich als Anhang zu einem

lateinischen Lesebuch für seine Zöglinge bestimmt

hatte. Freilich stammen die hier zusammcngc-

stellten Aussprüche und Redensarten nicht alle

aus dem klassischen Alterthum. Wenn auch

Horaz und Vergil den grössten Beitrag geliefert

haben, neben ihnen andere altrömischc Dichter

und Prosaiker, so sind doch auch nicht wenige

Aussprüche aufgeführt, deren Ursprung aus dem
klassischen Alterthum entweder nicht nachweis-

bar ist oder die erst im Mittelalter oder in der

Neuzeit entstanden sind. Die Reihenfolge der

Worte ist alphabetisch, wenn auch nicht immer

streng lexikalisch. So hätte z. B. Nr. 63 (erilis)

vor 62 (errare), Nr. 156 (non nostrum) vor 155

(«o« oJet) stehen müssen. Die Natur der ge-

flügelten Worte bringt es mit sich, dass sie

meistens aus dem Gcdächtniss und daher oft un-

genau zitirt werden. Der Vf. hat auch hierauf

Rücksicht genommen, indem manche Aussprüche

doppelt, einmal in längerer und einmal in kürzerer

Fassung oder mit veränderter Wortstellung auf-

geführt sind. Auch er selbst hat nicht immer

der Versuchung widerstehen können, bekannte

Stellen aus dem Gedächtniss zu zitiren. So

giebt er unter Nr. 221 den Anfang der erten

Catilinarischcn Rede Ciceros in der Fassung:

Quo ttsque tandent ,
Calilina, abttlcre nosira pa *

tienlia? In Wirklichkeit aber lautet er: Qno

usque landem abttlcre , Calilina, palienlia nosira

?

Im Ucbrigen hat er sich eifrig bemüht, wo ver-

schiedene Fassungen gebräuchlich sind, die ur-

sprüngliche festzustellen. Dies ist freilich nicht

immer einfach und leicht. Den bekannten Aus-

spruch Casars bei Ueberschrcitung des Rubäco

giebt Plutarch (Pomp. 60, Caes. 32) im Impera-

tiv ('ivtpptfiHi» x'jßo?), Sueton (div. Jul. 32) im In-

dikativ (iacla alea esl). Der Vf. schliesst sich

nun der Vcrmuthung des Erasmus an, dass bei

Sueton esl in eslo zu ändern sei und schreibt

demgemäss unter Nr. 8: Alea iacla eslo und

unter Nr. 108: Iacla alea esto. Ehe man sich

aber zu dieser Aenderung berechtigt halten darf,
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muss erst naehgewiesen werden, dass Plutarch

und Sueton aus derselben Quelle schöpften, was
mir sehr zweifelhaft erscheint. Bei Erklärung

des Sinnes der geflügelten Worte macht der Vf.

seinen Lesern vor Allem den Zusammenhang
klar, in dem sie sich ursprünglich linden oder

die geschichtlichen Umstände, unter denen die

Worte zum ersten Male gebraucht wurden. Dass
er dabei sehr oft auf die Uebersetzung Horazi-

scher Oden in Geibels klassischem Liederbuch
oder auf Schillers Uebersetzung des 2. und 4.

Buches der Aeneis verweist, ist sehr dankens-
werth. Auch sonst hat er sich bemüht, durch

Benutzung guter Uebersetzungen und Kommen-
tare die von ihm angeführten Stellen griechischer

und römischer Schriftsteller dem Verständnis
seiner Leser möglichst zu erschlicssen. Was er
an Ausgaben, Uebersetzungen und Kommentaren
der Quellenschriftsteller benutzt, lehrt das am
Schlüsse beigegebene Verzeichniss. Auch auf
die Anwendung der geflügelten Worte durch
bedeutende Männer der späteren Zeit nimmt
der Vf. gebührende Rücksicht. Besonders wenn
ein solches Wort von Luther oder von Bismarck
gebraucht worden ist, verfehlt er nicht, den
betreffenden Passus aus Luthers Schriften oder
Bismarcks Reden zu zitiren. Dagegen habe ich

mich gewundert, dass unter Nr. 67 die Anwen-
dung des Vcrgilischcn Verses: Exoriare aliquis

nostris ex ossibus ultor durch den grossen Kur-
fürsten nach dem Frieden von St. Germain-en-
Laye (1679) nicht erwähnt ist. Ebenso hätte
unter Nr. 91 darauf verwiesen werden müssen,
dass der Terenzische Vers: Homo sum, humani
nihil a me alieuum puto Georg Ebers Titel und
Motto zu seinem Roman Homo sum geliefert hat.
Das unter Nr. 55 aufgeführte Do, ut des ist

neuerdings wieder bei den Verhandlungen zwischen
Cecil Rhodos und der deutschen Regierung durch
alle Zeitungen gegangen. Was endlich die Aus-
wahl der geflügelten Worte betrifft, so wird wohl
Jeder, der dieses Buch in die Hand nimmt, hier
manches Wort finden, das ihm bisher in seiner
Lektüre nicht begegnet ist. Andererseits wird
man aber auch manches Wort, das einem schon
seit der Schulzeit geläufig ist, hier vergeblich
suchen, und cs wäre sehr wünschenswerth, wenn
der Vf. bei einer neuen Auflage, die ich dem
Büchlein von Herzen wünsche, seinen Zjtaten-
schatz etwas vermehren wollte. So sucht man
hier vergeblich den bekannten Gross der römi-
schen Gladiatoren an den Kaiser: .Ave Caesar
morituri le salutanf, die Todesmahnung: „ Me-
menio mori«

,

das Wort des Pilatus: .Ecce
homo!", das Bckenntniss des verlorenen Sohnes:
• Pater peccavi-

, den Friedensgruss Christi: ,Pax
vobiscum/*, die Hexameter: Donec eris felix,
mullos numerabis amicos und Ul desint vires, ta-
rnen es! laudanda vohtnias, die Reime: Quod licet
Jom, »on licet bovi und Plenus Venter „on studet

libenter, den auf die Habsburgische Dynastie be-

züglichen Vers: Bella getaut alii, tu, felix Austria,

nube, den Wahlspruch der Königin Elisabeth

von England: Ne feriare , feri! Wenn der Vf.

diese und einige andere Aussprüche in eine

neue Auflage seines Buches aufnehmen wollte,

würde es dem Buch, das ich schon jetzt allen,

die sich über Herkunft, Sinn und Anwendung

gebräuchlicher lateinischer Aussprüche und Re-

densarten unterrichten wollen, nur warm empfeh-

len kann, zu grossem Vortheil gereichen.

Husum. A. Hock.

Julius Disselhoff, Die klassische Poesie und die

göttliche Offenbarung. Beiträge zur I.itteraturge-

schichte. Kaiserswerth a. Rh., Verlag der Diakonissen-

Anstalt, 1898. 562 S. 8°. M. 7,60.

Man spürt an dem Werke den „Wegweiser

zu Joh. G. Hamann, dem Magus im Norden*;

man spürt die warme Begeisterung für die Poesie,

die „Muttersprache des menschlichen Geschlech-

tes“, die „Offenbarung des inneren Lebens der

Menschheit“, für die Phantasie als den „Lebens-

odem“ der Poesie und als eine Grundkraft der

menschlichen Seele. Es offenbart sieb ein liebe-

volles und eingehendes Studium der indischen,

griechischen und römischen Dichtung, die in ihren

Hauptvertretern mit reichen Proben an dem Leser

vorüberzieht; die Analysen der Dramen, die

Charakteristiken der Poeten und ihrer Gestalten

sind meist feinsinnig und lebendig, so dass auch,

wer mit den Grundanschauungen nicht übercin-

stimmt, doch gefesselt und angeregt wird. Man

hat es eben mit einem Manne zu thun, der ganz

und gar in seinem theologischen Glauben lebt und

webt, für den alles andere nur in seiner Bezie-

hung zu diesem einen Werth hat. Jene grosse

Frage: Was ist die göttliche Offenbarung? bildet

für ihn den „Lebenspulsschlag des ganzen Men-

schengeschlechts und darum auch seiner Poesie“.

„Zu Gott hin! oder fort von Gott! das war und

ist und bleibt die Losung“. Diesen Maassstab

legt er nun an die klassische Poesie, nicht ohne

Geist und Scharfsinn, doch mit verhängnissvollcr

Einseitigkeit.

Jede Zeit ist doch nur aus sich selbst, aus

ihren Voraussetzungen und Grundanschauungen

zu erklären und zu — richten, und alles Werden

beruht doch auf immanenten Gesetzen der Ent-

wickelung; es verstrickt in Irrthum und Ver-

kennung, von einer früheren Epoche der Mensch-

heit zu fordern, was erst das Ergebniss von

Jahrhunderten und von einer ganz anders ge-

arteten Kultur ward und werden konnte; ein

jedes Volk hat seine eigene Form für Sittlichkeit

und Religion; cs führt irre, wenn man mit eng-

brüstigen Kategorien und fertigen Philosophemen

an den tiefsinnigen Aussprüchen früherer Zeiten

herumdeuteln will. Und ferner: Will und soll

denn die Poesie nur Religion enthalten? Ist der
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Stab über die zu brechen, deren Bereiche die

tiefsten Fragen der Menschheit ferne liegen?

Vor Allem aber: die Kunst selbst hat es mit

den Erscheinungen, nicht mit Lehrmeinungen,

nicht mit den Quellen der Erkenntniss zu thun;

sie will das Rätbsel des Lebens nicht in religiösen

oder philosophischen Formeln lösen. Der Dich-

ter gestaltet als Künstler seinen Stoff, nicht als

Theologe. Selbst in der indischen Poesie, wo
Poesie und Religion und Philosophie noch eins

sind, ist doch die künstlerische Anschauung, ist

die Erscheinung im Spiegel der Phantasie die

Hauptsache. Disselhoff klagt denn auch darüber

— aber mit Unrecht — , dass auch das geklär-

teste religiöse Bewusstsein des Inders nicht im

Stande gewesen, ihn von den Banden des Natur-

dienstes frei zu machen.

Wohl hat D. Sinn für den Reiz der home-

rischen Poesie, obwohl er arg mit dem armen

Achill ins Gericht geht, ohne Verständniss für

dessen peinliches Ehrgefühl, seine lebhafte Phan-

tasie und Leidenschaftlichkeit; aber was nützt es,

die christlichen Begriffe des heiligen, des persön-

lichen, aus Liebe handelnden Gottes bei Homer
zu suchen und — nicht zu finden? Sind nicht

Sünde, Heiligkeit, Gnade, Vorsehung, Weltregie-

rung, Erlösung spezifisch christliche Begriffe, deren

Uebertragung auf die antike Welt natürlich den

Blick trüben und beengen muss? — Die Odyssee,

Pindar und Aesehylos werden mit grosser W'ärmc

behandelt, aber schliesslich doch auch nur mit

dem tiefeinschränkenden Bekenntniss, dass in

ihnen nur ein Dämmerschein der „göttlichen

Offenbarung“, d. h. des Christenthums, zu finden

sei; und während sonst D. immer ängstlich nach

der „poetischen Gerechtigkeit“, nach der Sühne

der Schuld spürt (z. B. in der Ilias bei der He-

lena, bei Diomedes u. A. vergeblich!), spricht

er sich über die Schuld des Ocdipus und der

Antigone in sehr verständiger, d. h. in negativer

Weise aus. — Gar schlimm fahren natürlich unter

dieser pastoralcn Beleuchtung die kleinen Lyriker

und Euripidcs, denn „an die Stelle der persön-

lichen Gottheit tritt der Mensch und die Natur“

;

„nicht Hegel und Feuerbach erst, Euripides

schon hat das wahre Wesen der Religion erfun-

den, nach welchem die Theologie nichts ist als

Anthropologie; die alte Matrone Hekabe in den

Troerinnen ist die Marionette, welche die neue

Weisheit predigt“ usw. Aristophancs wird als

der Mann gerühmt, in welchem die letzte leben-

dige Gegenwirkung gegen die zersetzenden Zcit-

mächte sich konzentrirt und poetisch ausspricht;

diese „sittliche Sintflut“ wird durch die Philoso-

phie beschleunigt; so tief religiös Platon auch

w'ar, sein „ideeller Pantheismus“ liess ihn den

persönlichen Gott nicht finden, „das sittliche Be-

wusstsein seines Volkes der biblischen Offen-

barung keineswegs“ näher führen; vor Allem
aber verschlingt die Vernunft, d. h. der Zweck-

begriff bei Aristoteles „alle individuelle Persön-

lichkeit“. So ruft denn D. emphatisch aus: „In

solche religionslose, dürre, trostlose Steppe ver-

läuft sich am Ende seiner Geschichte das Volk,

das einen Pindar, Aesehylos und Sophokles her-

vorgebracht hat!“

Welchen mächtigen Einfluss Platon und Aristo-

teles und die spätere griechische Philosophie, be-

sonders Plotin auf die Entwickelung der christ-

lichen Lehren ausgeübt haben, das entzieht sich

dem Vf. gänzlich.

Vieles Feinsinnige enthält der kurze Abschnitt

über Vergil und besonders über Horaz, obwohl
er diesen den „gewissermaassen poetisch über-

setzten Aristoteles“ nennt; „kein Menschenmund,

auch Goethes nicht, denn Goethe war zu tief,

hat jemals mit so edler Liebenswürdigkeit, mit

so süsser, im zarten Schleier sittlichen und ver-

ständigen Strebens auftretender Grazie das bloss

irdische, von Gott und Ewigkeit losgelöste Men-
schenleben zu einem Elysium zu verklären gewusst.“

Neuwied. Alfred Biese.

Louis Bertrand, La Fin du Classtcisme et le

Retour ä l’Antique dans la Seconde Moitie

du XVIII® siede et les Premicres Annees du

XIX®, en France. Paris, Hachcttc ct Cie, 1897.

XVI u. 425 S. 8°. Fr. 3,50.

Das vorliegende Werk ist eine Doktordisser-

tation, was allerdings, wie schon der Umfang

des Buches zeigt, in Frankreich etwas Anderes

bedeutet als in Deutschland. Während bei uns,

wenigstens in den meisten Fällen, die Disser-

tation der erste Versuch selbständiger wissen-

schaftlicher Arbeit, mehr ein Versprechen des

jungen Studenten für die Zukunft als eine grosse

Leistung ist, verlangt man bei unseren Nachbarn

als Doktorthese, die — irre ich nicht — dem
Verfasser die Laufbahn eines professeur de fa-

culte eröffnet, ein abgeschlossenes grösseres Werk,

das Erzeugniss jahrelanger Arbeit des reiferen

Mannesaltcrs. In Frankreich erscheinen, da der

Umfang den Druck auf eigene Kosten vielen un-

möglich machen w'ürde, die betreffenden Schriften

meist als gewöhnliche Bücher, als Unternehmun-

gen des Verlegers; nur den der Fakultät ein-

zureichenden Exemplaren wird ein Vermerk über

den Zweck der Arbeit beigefügt.

So kann man auch die Bestimmung des vor-

liegenden Werkes nur aus einem gelegentlich,

S. 283, in der Anmerkung gebrachten Hinweise

auf die „these latine“ erschlicsscn, die in Frank-

reich neben der meist umfangreicheren Abhand-

lung in der Muttersprache noch immer zur Er-

langung der Doktorwürde erforderlich ist. Wel-

ches der Titel dieser zweiten Schrift ist, habe

ich nicht erfahren können; ich vermuthe aber,

da unser Landsmann Anton Raphael Mcngs darin

vorkommt, dass sie die Kunst und die Kunstan-

schauung, die während des behandelten Zeit-
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raumes durch Winckelmann in Deutschland zur

Herrschaft kamen und von da aus auf Frank-

reich grossen Einfluss übten, zum Gegen-

stände bat.

Bertrand schildert uns in dem vorliegenden

Werke die antikisirende Bewegung, die in Frank-

reich um die Mitte des 18. Jh.s begann und zu-

sammen mit dem Klassizismus sich bis zum Herr-

schaftsantritte der Romantiker fortsetzte. Er
zeigt uns den Einfluss, den sie auf die Arbeiten

der Gelehrten, das Theater, die Poesie, die

Künste ausübte. Er findet, dass sie mit Gluck,

Chcnier, David erst wirklich zum Bewusstsein

ihrer selbst gelangte und ihren Höhepunkt
zwischen 1775— 1789 erreichte. Nachdem das

allmähliche Ablaufen dieser Bewegung dargcstellt

und geschildert worden ist, wie der Romantis-

mus, der ursprünglich an die klassische Tradi-

tion anknüpfte, mit der Zeit zum völligen Bruche

mit ihr kam, werden noch einmal kurz die schon
vorher oft betonten Ursachen zusammengefasst,
die nothwendig zum endgültigen Absterben des
Klassizismus führen mussten.

Die Gründe dieser Bewegung, die sich nicht

nur in den Werken der Gelehrten, der Dichter

und Künstler bemerkbar machte, sondern alle

Kreise zunächst der Gesellschaft, endlich in der
Revolutionszeit durch den Einfluss des Theaters
auch die unteren Klassen ergriff, sieht der Vf.

in der seit dem Anfang des Jahrhunderts bestän-
dig bemerkbarer werdenden Abnahme und dem
endlichen Verschwinden des religiösen Sinnes,

dem allmählich wachsenden und schliesslich allein

herrschenden Heidenthum in den Sitten. Auf
die frostige Allegorie des grossen Jahrhunderts,
die uns die Fresken eines Lebrun zeigen, folgten

die graziösen, prickelnden, von echt französi-

schem Geiste beseelten Darstellungen von Göttin-

nen und Nymphen, mit denen Natoire und Pater,
Lemoync und Boucher nicht mehr nur die könig-
lichen Schlösser und fürstlichen Paläste, sondern
auch die Häuser reicher Privatleute schmückten.
In der Dichtung vertraten die Dorat, die Bertin,

die Leonard denselben Stil, Gedichte und Opern
wetteiferten im Kult der Venus. Es ist ein gra-
ziöses, kokettes, sehr manierirtes, aber dadurch
um so verführerischeres Heidenthum, das auch der
Roman wiederspiegelt, und das den Ruf der fran-

zösischen Frivolität in ganz Europa begründete.
Die Reaktion dagegen erfolgte um die Mitte des
Jahrhunderts; aus Ermüdung, Ucbcrsättigung
suchte man zur Massigkeit, Einfachheit, Natür-
lichkeit zurückzukehren. Rousscaus berühmter
„Discours sur les Sciences et les arts“ war
die energischste Kriegserklärung gegen den alten
Zustand. Die antike Einfachheit und Bürger-
tugend wurden als Ideal hingestcllt. Man über-
setzte 1 acitus, Seneca, Plutarch, wie man vor-
her die „Ars Amandi“ und das „Pervigilium Ve-
neris“ heratisgegeben

. übersetzt, illustrirt hatte.

Der Körper, früher eingeengt durch die herr-

schende Kleidung und wenig entwickelt bei den

bisherigen Lebensgewobnhciten, kam wieder zu

seinem Rechte
;
man Hess sich seine Kräftigung

und Abhärtung angelegen sein. Das Kostüm

und die Sitten wurden nach dem Vorbilde der

Alten umgewandelt. Die Instinkte, die Sinne,

das Fleisch, die Leidenschaften sollten nicht mehr

kasteiet und unterdrückt werden; sie zu ent-

wickeln und zu befriedigen, hörte auf, eine

Schande zu sein (Rousseau, Diderot). Man be-

rief sich überall auf die Alten, aus Hass und

zum Kampfe gegen das Christenthum, die „triste

et platc metaphysique“, die Religion, die die

Natur zu unterdrücken anwies. Die Philosophen

preisen Epicur und Lucrez, die Historiker Julian

Apostata, dessen Leben sie schildern; David

malt den Tod des Sokrates; Senecas Leben

wird von Diderot beschrieben und Marc Aurel

vor der Acadcmie von Thomas gefeiert.

Die Beispiele, die der Vf. in reicher Menge

giebt, Hessen sich überall leicht vermehren.

Schreibt doch auch die schöne Julie (im XI.

Brief des 2. Buches der Nouv. Hcloise) ihrem

Geliebten: „Charme inconeevable de la beaute

qui ne perit point! c'etait PAlbanien buvant la

cigue, c'etait Brutus mourant pour son pays,

c’ctait Regulus au milieu des tourments, c’etait

Caton dechirant ses entrailles, c'ctaient tous ces

vertueux infortunes qui tc faisaient envie.“ Und

am Ende derselben Seite finden wir: „S’il n'est

pas question d’£tre un Caton ni un Regulus,

chacun pourtant doit aimer son pays, etre in-

tegre et courageux, tenir sa foi, meine aux

depens de sa vie.“ Das Wort „vertu“ nimmt

allmählich einen andern Sinn, den von „virtus“

an; die Bürgertugend wird als Ideal, in dem

antiken Sinne, hingestellt und verdrängt den

Chauvinismus, den Fremdenhass, der noch die

Zeit von Belloys „Siege de Calais“ bezeichnet.

Die republikanischen Gesinnungen verbreiten sich;

Jeder erlaubt sich ein Urtheil über die Regie-

rung; der Kult der grossen Männer beginnt

mit der Bekränzung der Büste Voltaires durch

M*le Clairon; Bürgerbelohnungen werden, wobei

die Lächerlichkeit nicht immer vermieden wird,

auch für die Dienste der Geringen verliehen;

die griechisch-römischen Feste nehmen ihren An-

fang. Die ganze Kunst wird in den Dienst die-

ser Ideen gestellt (Marmontel, Diderot — Fal-

conet, Greuze).

Wir werden Zeugen einer Bewegung, die

in manchen Punkten der Renaissance gleicht.

Man hatte den Eindruck, dass man mit allen den

kleinlichen Interessen und den frivolen Beschäfti-

gungen der vergangenen Zeit das Gefühl tür

das Grosse verloren hatte. Um den Verfall auf-

zuhalten, begann man, wie die Renaissance be-

gonnen hatte, von Neuem an den Alten zu ler-

nen, zu übersetzen, ihren Stil genau nachzunhmen
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(Delillc, Vien, David). Fehlte es auch an der

Kraft, der Jugendfrische, dein poetischen Triebe,

die jene Zeit zu einer so grossen gemacht

hatten, so hatte man doch den Glauben, das

Vorgesetzte Ideal der „Humanität“ erreichen zu

können, den Glauben an die Wissenschaft als

Heilmittel für alles Uebel, den Muth, das ge-

sammte menschliche Wissen ins Auge zu fassen

und um seinen Besitz zu kämpfen. Es war
eine Art abgeschwächter Renaissance. Man ging

zögernder und eklektischer zu Werke, denn man
hatte eine Zivilisation und Littcratur, die des

17. Jh.s, auf die man stolz war und die man
mit denen des Altcrthums zu vergleichen kein

Bedenken trug. Ja, Voltaire ist noch der Mei-

nung, dass „Corneille et Racine 1’emportent

autant sur Sophocle et Kuripide que ces dcux

Grecs Pemportent sur Thespis“.

Es ist unmöglich, in einer kurzen Besprechung

auch nur einen annähernden Begriff von dem
Reichthum der Kapitel II— VIII zu geben, die

von einer bewundernswerthen Belesenheit und

einer bis in die scheinbar unwichtigsten Einzel-

heiten dringenden Kenntniss der Litteratur, der

Kunst und des gesammten Lebens Zeugniss ab-

legcn. Sie behandeln: „Les Travaux de PEru-

dition — La C'ritique et PAntiquitc — Le The-

ätre et PImitation de PAntique — Les „Poetae

Minores“ — Andre Chenier — L'Ecole de David

et l

1

Imitation de PAntique — L’Idee Anliquisante

dans Ia Litterature du Directoire et de PEmpire.“

Mit Chenier und David kommen wir zu dem
Höhepunkt der Bewegung, die nach Ansicht des

Vf.s als ihre Hauptwerke hervorgebracht hat:

den „Recueil d’antiquites“ von Caylus; ferner

Barthelemys „Voyage du jeune Anacharsis“,

worin sozusagen die Bilanz der damaligen Kennt-

nisse vom Altcrthuni gezogen wird; dann die

„Ödes pindariques“ von Lebrun; die Gedichte

Cheniers, der, innerhalb der ganzen geschilder-

ten Bewegung betrachtet, ganz und gar nicht

ein so unverständliches Phänomen ist, wie manche

Literarhistoriker glauben, die seine Weise nur

aus seiner Abkunft erklären; dann die Opern
Glucks, die von allen Buhnenwerken der Zeit

dem antiken Geist am nächsten kommen, be-

sonders seine „Iphigenie“
;

endlich die Darstellun-

gen Davids aus der griechischen und römischen

Geschichte, Werke, die, ausser dem Zusammen-
hänge betrachtet, so unverständlich wären wie

Cheniers Poesien. An zweite Stelle werden ge-

setzt der „(Edipe chez Admete“ von Ducis, die

„Jardins“ von Delillc, die „Saisons“ von Saint -

Lambert, die „Mois“ von Rouchcr, „La Grece
sauvee* von Fontanes und „Agamemnon“ von
Nepomueene Lemercier.

Warum musste dieser letzte Versuch des

Klassizismus, sich zu verjüngen, scheitern? Schon
der Vergleich mit der Renaissance giebt die

Antwort. Die Künstler dieser Zeit, so sagt der

Vf., „n’ont rien dedaigne du monde, ils ont ac*

cepte la realite toute entiere, sans scepticisme,

sans dreouragement ct sans dcgoüt . . Ils ont vu

Pantiquite comme une realite contemporaine,

avec leurs ycux nai’fs et leur bonte facile de

grands enfants, avec leur Sympathie genereuse

et leur iinagination d’artistes“. Anders das 18. Jh.

Dieses blieb in der äusseren Form ste.cken, sah

in der Nachahmung das einzige Ziel, schuf die

Alten nach anstatt wie diese zu schaffen, d. h.

die Ideen der eigenen Zeit zur Gestaltung zu

bringen. Damit eine Rückkehr zum Alterthum

hätte wirklich fruchtbar werden können, hätte

man die Disziplin des Klassizismus brechen, das

Autoritätsprinzip aufgeben müssen.

Die Dichter und Künstler dieser Zeit ver-

mochten das nicht, und so, schliesst der Vf.,

trugen sie dazu bei, die Romantiker im Anfang

über den wahren Charakter ihrer eigenen Be-

strebungen zu verwirren. Diese machten im

Beginn den Kult des Alterthums allein für die

pseudoklassiscben Werke verantwortlich und

wandten sich deshalb der Nachahmung der ger-

manischen Litteraturwerke zu. Das bat gewiss

seine grossen Vortheile für die französische

Litteratur gehabt; aber in der Uebertreibung

lag wieder eine Gefahr. Die führenden Geister,

V. Hugo insbesondere, sahen denn auch bald,

dass für sie wie für alle Reformatoren etwas

Anderes noth that, nämlich „d’abolir la Loi de-

venue oppressive et inutile, de briscr le mensonge

des formes consacrees et de rcplaccr Partiste

devant la vie“.

Wir müssen schliesslich zum Lobe des in-

haltsreichen Werkes noch hervorheben, dass

es wiederholt Gelegenheit nimmt, neuere Rich-

tungen der französischen Litteratur und Kunst

zu lehrreichen Vergleichen heranzuzichen und

wenigstens anzudeuten, wie es sich z. B. zum

Naturalismus und den sog. Symbolisten stellt.

Erwähnt soll auch werden, wie anerkennend und

sympathisch sich der Vf. den Werken deutschen

Geistes, unserer Kunst und Wissenschaft gegen-

über stellt, die er zu erkennen sich bemüht und

hoch schätzt, obwohl er den Unterschied zwischen

diesem Geist und dem der lateinischen Rate

hervorhebt und bei aller Anerkennung des Vor-

theiles, den sic sieb bei gegenseitiger Befruch-

tung bringen können, doch vor einer kritiklosen

Vermengung beider warnt. Diese Zeilen, die

er für sein eigenes Volk schreibt, sollten auch

wir beachten.

Und um aus der Stellung, die B. dem Klassi-

zismus gegenüber einnimmt, nicht ein falsches

Urtheil über seine Stellung zum Alterthum auf-

kommen zu lassen, führen wir noch ein paar

Zeilen aus dem Schlusskapitel an: „Faut-il con-

clure de tout cela que Part antique, comme in-

strument de culture et comme ideal, est ä

jamais condamne? — Ce qui est certain, c est
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qu'il y a toutc unc antiquite quc le romantisme

a detruite et qui est bien mortc pour nous,

— celle des rheteurs et des estheticiens classi-

ques. Mais il y cn a unc autre qui est immor-
telle, celle qu’ont adoree les plus grands

d’entre les modernes depuis Dante jusqu’ä

Goethe. L’amc du vieux monde greco-romain

est toujours en nous.“

Berlin. Theodor Eng wer.

Geschichtswissenschaften.

Joseph Knepper, Nationaler Gedanke und
Kaiseridee bei den cisässiseben Humanisten.
Ein Beitrag zur Geschichte des Deutschlhums und
der politischen Ideen im Rcichslende. [Erläuterungen

und Ergänzungen zu Janssens Geschichte des deut-

schen Volkes. Hgb. von Ludwig Pastor. 1. Bd.,

2, u. 3. Hell.] Freiburg 1. B., Herder, 1898. XV
u. 207 S. 8°. M. 2,60.

Es ist eine bekannte Thatsacbe, dass der
deutsche Humanismus auf die Belebung des deut-
schen Nationalbewusstseins mächtig eingewirkt
hat. Ganz besonders ist dies im Eisass der
Kall gewesen, wo die Nähe des begehrlichen
Frankreichs, das durch den Einfall der räuberi-
schen Arinagnaken, der Söldner des Dauphins
Ludwig, über die deutsche Westmark unsägliches
Elend gebracht hatte, wo die Furcht vor der
burgundischcn Annexionspolitik bei dem Kreise
von auserlesenen Männern, welche hier um die
Wende des 15. Jh.s den humanistischen Studien
oblagen, den nationalen Sinn belebte und die
Zuneigung zu dem ritterlichen und unternehmen-
den Kaiser Maximilian I. weckte.

Die patriotische Gesinnung dieser Persönlich-
keiten, vor allem eines Wimpheling, dem der
Ruhm gebührt, als Erster eine deutsche Ge-
schichte geschrieben zu haben, eines Hieronymus
Gebwiler, Sebastian Brant, Beatus Rhenänus,
Jacob Spiegel versucht Knepper in seiner Ar-
beit, in welcher er eine Ergänzung von Janssens
Geschichte des deutschen Volkes bieten will,
durch Zitate aus ihren gedruckten Schriften nach-
zuweisen. Gleichzeitig aber unterlässt er es
nicht, zu betonen, „dass diese Männer ihr Herz
thcilten zwischen Gott und Vaterland, zwischen
Kirche und Reich, zwischen Papst und Kaiser,
dass in ihnen der Katholik so echt und
gut war wie der Patriot« (S. 171), und dass
in Zeiten der Uneinigkeit beider Gewalten na-
mentlich Wimpheling und Brant den Standpunkt
der Suprematie des Papstthums gegenüber dem
Kaiserthum behauptet hätten.

Bezeichnend für die Tendenz der vorliegen-
den Schrift ist CS auch, dass der Vf. es voll-
ständig unterlässt, auf die bedeutenden Männer
hinzuweisen, welche unter der Einwirkung der
Reformation ihre patriotische, deutsche Gesinnungm Eisass bethätigt haben. ‘Hat doch’, bemerk!

Max Lenz in seinem Aufsatze: Geschichtschrei-

bung und Geschichtsauffassung im Eisass zur

Zeit der Reformation, ‘der Strom deutschen Le-

bens zwischen Rhein und Vogesen niemals voller

gellutbet als in den Jahren, da Strassburg für

ganz Oberdeutschland das Bollwerk und der

Pflanzgarten des Evangeliums war, und Niemand

hat die Forderung der nationalen Monarchie als

die Konsequenz des Evangeliums schärfer for-

mulirt als Martin Bucer, wenn er schrieb: ‘Im-

perator posset multum, si vellet Germania« im-

perator esse et Christi servus
1

.

Strassburg i. E. A. Holla en der.

Wilhelm Gabler, Ludwig XVII. Eine historische

Streitfrage und ihre Lösung. Prag, Fr. Rivnic, 1897.

III u. 238 S. 8°. M. 4.

Aus dem prunkvollen Untertitel, der Doktor-

würde des Vf.s, seinem Motto aus Cicero glaubt

man den Schluss ziehen zu dürfen, Gabler wolle

sich im Ernst an die Untersuchung eines histori-

schen Problemes machen. Doch schon auf der

zehnten Seite begegnen wir einem merkwürdigen

Satze, der uns eines andern belehrt. Da heisst

es: „Der Held unseres historischen Romanes
ist der zweitgeborene Sohn Ludwigs XVI. usw.*

1

In der That, nur einem Romanscbreiber wird man

den Mangel jeder methodischen Schulung nacb-

sehen, den der Vf. Seite für Seite verräth, ferner

seine krasse Unkenntniss der Revolution, die feh-

lende Quellenkritik, die innere Unwahrscheinlich*

keit seiner Beweisführung und dergleichen mehr.

Da es nicht unseres Amtes ist, Besprechungen

von Romanen zu liefern, so stellen wir die

nähere Betrachtung von G.s Werk berufenem

Kritikern anheim. Bemerken wir nur, dass der

Vf. das alte, oft genug widerlegte Märchen von

der Identität des Betrügers Naundorf mit dem

unglücklichen Sohne Ludwigs XVI. wieder her-

vorholt und mit nichtssagenden Scheingründen

als These verficht. Im Uebrigen dürfen wir

dem Vf. noch den Rath geben, seine Mutter-

sprache etwas gründlicher zu erlernen, bevor er

wieder sich literarisch versucht. Mit der indi-

rekten Rede und der Zeitfolge weiss er gar

nicht Bescheid. Wir geben folgende Proben:

S. 172. „Ludwig XVIII., sobald er einmal provi-

sorisch auf dem Königsthrone sass, sorgte dafür

mit allen möglichen Mitteln, dass er darauf sitzen

bleibt.“ — S. 49. „Als er sah, dass der Prinz

in seinem Bette knie und mit gefalteten Händen

bete.“ — S. 76. „Das Original hat Niemand

anderer je gesehen.“ — S. 160. „Diese be-

gaben sich nun zu dem Herzoge von Braun*

schweig, dem sie offenbar vertrauten, wer sie

sind.“ Vgl. S. 138, 16S usw. usw.

Marburg i. H. H. Glagau.

Paul Hassel, Aus dem Leben des Königs Al-

bert von Sachsen. 1. Thl.: Jugendzeit. Berlin,
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E. S. Mittler & Sohn, u. Leipzig, J. C. Hinrichs, 1898.

XIII u. 331 S. 8° mit 1 Bildniss. M. 5.

Wer die auf zwei Bände berechnete Publi-

kation des Direktors des Kgl. Sächsischen Haupt-

staatsarchivs über König Albert mit der Ver-

rnuthung zur Hand nimmt, darin nichts als ein

Lebensbild dieser um das Werden und Blühen

des deutschen Reiches so verdienstvollen fürst-

lichen Persönlichkeit zu finden, der täuscht sich.

Paul Hassel giebt mehr oder minder eine Ge-

schichte des Königreichs Sachsen seit dem J.

1828, und den König Alberts Jugend behandeln-

den persönlichen Kern kann man nur mit einiger

Mühe bcrau9schälen. ln der vorgeführten Zeit

von der Geburt des Prinzen bis zum Regierungs-

antritt seines Vaters (1828— 1854) bildet die

lediglich dem Helden des Buches geltende Schil-

derung doch nur den kleineren Theil, und man
ist geneigt, zu zweifeln, ob die andere noch dar-

zustellende Lebenshälfte thatsächlich in einem

Bande bewältigt werden kann, wenn den sonsti-

gen Zeitereignissen auch ferner ein so breiter

Raum eingeräumt wird wie bisher.

Vom allgemeinen wissenschaftlichen Stand-

punkt kann die breite Grundlage des H sehen

Buches natürlich nur willkommen geheissen wer-

den, weil unter diesen Umständen um so mehr

auf Bereicherung unseres Wissens gerechnet

werden darf. In seiner amtlichen Stellung war
der Vf. in der Lage, in ausgiebigem Maasse

handschriftliche Quellen zu benutzen. Selbstver-

ständlich beherrscht er auch die einschlägige

Litteratur durchaus. In der Natur der Sache

liegt es, dass er zum Vertheidiger der sächsi-

schen Politik wird. Man wird freilich gerade

angesichts solcher Erscheinungen einräuinen

müssen, dass die Wahrung des preussischen

Standpunktes doch erheblich mehr innere Berech-

tigung hat, und nicht Jeden für einen Ketzer,

d. h. für einen Pseudoforscher halten dürfen, der

diesen preussischen Standpunkt festhält. In

Sachen der Politik Sachsens bei Gelegenheit des

Dreikönigsbündnisses bringt H. gegen Sybel

Aufzeichnungen König Friedrich Augusts bei,

aus denen hervorgeht, dass dieser in der That
doch auf den Beitritt Baierns hoffte. Die nur

zu gerechtfertigte Zollpolitik Preussens im Sep-

tember 1851 wird seltsamerweise von H. getadelt.

Ist die Darstellung iin Ganzen glatt, so lässt

sie doch etwas die Lebendigkeit vermissen, und

vielfach muss man sich nur zu sehr durch den

Sand von Hof- und Konzertberichten hindurch-

arbeiten, der hoffentlich ira zweiten Bande weg-
gefegt sein wird. Dagegen sind zuweilen wich-

tige politische Vorgänge, wie der Dresdener
Aufstand des

J. 1845, deren Schilderung mehr
wie vieles andere in das Buch hineingehörte,

übergangen worden. Doch können dergleichen

Einzelheiten den Werth des H.sehen Buches

natürlich nur wenig beeinträchtigen.

Langsam sicht man die schlichte soldatische

Gestalt des Fürsten heranreifen, die manches

Gemeinsame mit dem ersten Hohenzollernkaiser

hat. Ein hartes Wort Heinrich v. Treitschkes

aus alter Zeit über den sächsischen Kronprinzen

wird durch den Nachweis, dass Prinz Albert,

trotz seiner praktischen Grundanlage, sich doch

eine gute wissenschaftliche Bildung und Urteils-

kraft erworben hat, glänzend widerlegt. In

seiner Brust entflammte auch früh an den Zeit-

ereignissen der nationale Geist. Einundzwanzig-

jährig hat der Prinz ein schnell bekannt gewor-

denes schönes Wort gesprochen. In seiner

Stellung zu Preussen und Oesterreich hat er be-

greiflicherweise geschwankt und sich der Politik

seines Ländchens entsprechend mehr zu Oester-

reich gehalten. Doch konnte H. für das Jahr

1849 einen Ausspruch seines Helden wie den

beibringen: „Ich halte ihn (den preussischen

Dienst) für den jetzt politisch einzig möglichen,

da wir uns doch wohl enger an Preussen werden

halten müssen.“ Die Freundschaft mit Kaiser

Franz Joseph hat ihn dann mehr an Oester-

reich gekettet.

Das schöne Buch H.s ist gewiss die beste

Festgabe, die die Wissenschaft dem erlauchten

Herrn zu dem Doppeljubelfeste des vorigen Jahres

überreichen konnte. Es wird auch das deutsche

Volk in die Lage bringen, in vollem Umfange zu

würdigen, was es in diesem fürstlichen Charakter

und Helden besitzt. Der zweite Band, der die

eigentliche Lebensthätigkeit Alberts zum Gegen-

stände haben soll, wird von Allen, die für König

Albert Interesse haben — und das ist das ganze

gebildete Deutschland — mit Spannung erwartet

werden.

Koblenz. H. v. Petersdorff.

Rechts- und Staatswissenschaften.

Oskar Hertwig, Die Lehre vom Organismus

und ihre Beziehung zur Sozialwissenschaft.

Univcrsitütsfestrede. Jena. Gustav Fischer, 1899.

36 S.

Die Beziehungen zwischen Naturwissenschaft

und sozialem Leben aufzudecken, hat gewiss

einen besonderen Reiz. Man kann sich daher nur

freuen, dass das Interesse an solchen Fragen

gegenwärtig wieder grösser geworden ist. Frei-

lich haben wir in letzter Zeit sehr schlimme Dinge

in dieser Richtung erleben müssen: es sei nur

an das berüchtigte Werk von Ammon erinnert,

das aus der induktiven Methode der Naturwissen-

schaften geradezu eine Karikatur gemacht hat;

und andere Erscheinungen sind nicht erheblich

besser gewesen. Es fehlte vor Allem an dem all-

gemeinen Ueberblick über die Thatsachen, um sich

nicht zu starke Blössen in ihrer Erklärung zu

geben. Es war von vornherein zu vermuthen,

dass ein Oskar Hertwig nicht in dergleichen

Digitized by Google



1295 19. August. DEUTSCHE LITTERATURZEITUNG 1899. Nr. 33. 1296

Kehler verfallen konnte, dass er nur etwas Ge-
schmackvolles sagen würde. Aber man wird

den Vortrag doch nur mit einiger Enttäuschung
lesen: gerade von diesem Verfasser über die-
ses Thema liess sich mehr erwarten. — Es
werden zuerst die Korschungsobjekte der Bio-

logie nach der chemisch-, physikalisch- und ana-

tomisch-biologischen Richtung charakterisirt, ge-
zeigt, warum die beiden ersten Betrachtungs-

weisen allein nicht ausreichen, um die Probleme
des Organismus zu lösen. Es handelt sich hier

eben um ganz besondere Arten von Leistungen,
zu deren Erkenntniss die Mittel der physikalisch-

chemischen Korschung einstweilen versagen: der
lebende Organismus besitzt noch eine besondere
Organisation, eine Struktur, vermöge deren er
allein als belebt zu bezeichnen ist. Freilich giebt
H. zu, dass die Resignation, welche man bei der
Erforschung .der Lcbcnsprozessc ausüben müsse,
keine endgültige zu sein brauche, und dass die
Hoffnung bestehe, das Problem des Lebens der-
einst (mechanisch) lösen zu können.

Sodann wird erklärt, dass der Staat sich mit
einem kunstvollen Organismus vergleichen lasse,

dass (S. 18) „wie nach der Darwinschen Lehre
eine allmähliche Vervollkommnung der Organis-
men in allmählicher Entwickelung stattlindet, so
unverkennbar auch in den verschiedenen ein-
ander ablösenden Staatsgebilden im Grossen und
Ganzen ein langsamer Fortschritt zu höheren
Stufen staatlicher Organisation nicht zu verkennen“
sei. Aber fruchtbar gemacht wird dieser keines-
wegs neue Gedanke nicht; denn zu dem Truismus
des Fortscbreitcns der Staatsgebilde bedarf man
nicht erst der Lehren der Biologie. Zudem leidet
dieser zweite Theil an einer fundamentalen
Schiefheit: H. verwechselt Staat und Gesell-
schaft und scheidet nicht Organismus und orga-
nische Einheit. Den Staat wird man doch aber
zunächst kaum als einen natürlichen Organismus
betrachten können. Dass man überhaupt mit der
ganzen Analogie gar nicht weiter kommt, ist an die-
ser Stelle oft genug ausgeführt worden. Ob man
ferner ein Zeitalter als „naturwissenschaftliches“
oder als „soziales“ bezeichnen will, scheint mir
eine gänzlich müssige Frage, da man in dem
einen wie in dem anderen Falle durch einen
anderen Namen der Erklärung doch nicht
näher kommt: darum handelt cs sich aber allein,
n,cht

_
um den stets mehr oder weniger willkürlich

gewählten I itel. Direkt widersprechen muss
man jedoch der Auffassung (S. 32), dass man
nur durch Vertauschung der Worte „Zelle und
Zellenaggrcgat“ mit „Mensch und Staat“ nun aus
den Lehrsätzen der Biologie „entsprechende all-
gemeine Lehrsätze der Soziologie erhalten“
könne. Es ist diese Ansicht gerade bei H. auf-
fällig, da er die analoge Uebertragung aus der
hysik- Chemie in die Biologie so nachdrücklich

verwirft. —

Ein Festvortrag ist vielleicht nicht der ge-

eignete Ort, um den Problemen der Beziehungen

zweier Wissenschaften tiefer nachzugehen. Oskar
Hertwig wäre ja wie wenige dazu berufen, uns

hier vverthvolle Aufschlüsse zu geben: sei es nun,

dass er die allgemeinen Beziehungen, wie den

Entwickclungsgedanken, das Ausleseprinzip, die

Anpassung der Individuen behandelt, sei es, das3

er im Besonderen die so wichtige Vererbungs-

frage für das soziale Leben beleuchtet. Hier

würden sich fruchtbare Gesichtspunkte für beide

Wissenschaften ergeben. Vielleicht gestattet cs

ihm seine Müsse, das Versprechen, das er mit

diesem Vortrage eigentlich nicht eingelöst hat.

ein ander Mal in der ihm eigenen lichtvollen

Weise zu erfüllen.

Leipzig. F. Eulenburg.

Kunstwissenschaften.

Eugen Zabel, Zur modernen Dramaturgie.

Studien und Kritiken über das ausländische Thentcr.

Oldenburg
,

Schulzesche Hof - Buchhandlung {A.

Schwartz), 1899. 2 Bl. u. 454 S. 8°. M. 6.

Das Wort Dramaturgie ist vielleicht etwas

anspruchsvoll gewählt. Es handelt sich um eine

mehr oder minder lose Folge von Aufsätzen

über dichterische und schauspielerische Indivi-

dualitäten des Auslandes, welche in den letzten

Jahren auf den Berliner Theatern erschienen sind.

Am bedeutendsten und persönlichsten sind die

Portraitstudien über italienische Bühnenkünstler,

von Adelaide Ristori an bis zu Novelli und Tina

di Lorenzo. Bei der feinen, prägnanten Charak-

tcrisirung einer mimischen Eigenart ist Zabel

recht in seinem Elemente. Die Aufsätze über

Molicrc, Shakespeare, Ibsen, Scribe. Augier uud

noch mehrere Andere wird das grössere Publi-

kum immer mit Interesse und Vortheil lesen;

besonders anerkennenswerth ist der historische

Sinn, mit welchem der Vf. sich in die verschie-

denen Stil- und Geschmacksrichtungen zu finden

weiss. Bisweilen behandelt er seinen Gegen-

stand etwas einseitig auf die bloss theatralische

Bedeutung. Maurice Donnays „Douloureuse“ ist

als Stück gewiss höchst massig, als Kulturdoku-

ment aber äusserst bezeichnend für eine Rich-

tung, die sich aus der verbrauchten Luft der

Pariser Halbweits- Komödie flüchten möchte und

flügellahm zurückfällt. Alexander Dumas der

Jüngere ist als gestaltender Dichter freilich schon

veraltet, aber in der Geschichte der moralischen

Anschauungen und ihrer Wandlungen wird er

seinen Platz behaupten. Er gehört, trotz all

seiner Halbheiten und Flauheiten, zu den Ideen-

bewegern der modernen Zeit; und vielleicht wird

man ihm heute nicht immer gerecht.

Paris. G. Ransohoff.
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Notizen und Mittheilungen.

Die Stiftung d. Geh. Justizraths Prof. Dr. v.

Cuny an d. Univ. Berlin hat d. landeshcrrl. Gcnchmigg
erhalten. 300000 Mark werden 7 Monate nach d.

Tode d. Witwe des Stifters an d. Univ. ausgczahlt

werden und sollen nach d. Beschlüsse d. Senats zur

Erhöhg d. Fonds d. Hilfskasse für d. Beamten d. Univ.

u. d. akadem. Krankenkasse, sowie zur Begründg e.

Cuny-Stiftg zur Fördcrg wissenschaftl. Arbeiten d. Do-

zenten d. thcolog.
,

jurist. u. philosoph. Fakult, unt.

besond. Bcrücksichtigg d. Jurist., verwandt werden.

Zum Gcdachtniss der auf d. Sustenpass verunglückten

Geographen Drr. Ehlert u. Mönnichs ist der Univ.

Strassburg von e. Familie e. Monn ichs-Ehlert-
Stiftg überwiesen worden, deren Zinsen nach d. Vor-

schläge d. jeweil. Prof. d. Geographie an Mitglieder des

geograph. Seminars verliehen werden sollen.

Bei Ausgrabgn auf d. Milseburg in d. Rhön, die

d. Direklorinlassistent vom Kgl. Museum in Kassel, Dr.

ßoehtau, ausgeführt hat, sind dort, altger man. Wälle
nachgewiesen worden.

Personalchronik.

Ernennungen, Auszeichnungen usw.

I. An Universitäten usw. An d. Univ. Berlin

Lic. Dr. Heinr. Weipel in d. theolog., Dr. P. v.

Winterfeld u. Dr. P. M. Meyer in d. philos. Fakult.

habilitirt. — In d. philos. Fakult. d. Univ. Leipzig Dr.

Fcrd. Sommer aus Trier f. indogerm. Sprachwissen-

schaft u. kclt. Philol., in d. philos. Fakult. d. Univ.

Strassburg Dr. Ernst Polaczck aus Reichenberg i.

Böhm. f. mittelalterl. u. neuere Kunstgesch. habilitirt. —
Die archäolog. Schriftstellerin Sophie Torma ist von
der Univ. Budapest zum Ehrendoktor ernannt worden.
— Dem Direktor d. Univ.-Bibliothek in Greifswald, Prof.

Dr. Otto Gilbert ist beim Scheiden aus d. Staats-

dienste d. Charakter c. Geh. Reg.-Kathes verliehen wor-

den. — An d. Univ. Leipzig Dr. Kötzschkc aus

Dresden f. mittl. u. neuere Gesch., an d. Univ. München
Dr. Dy r off f. Philosophie habilitirt. — Ord. Prof. f.

dtsch. Recht u. Strafrecht an d. Univ. Giessen, Dr.

Reinhard Frank, an d. Univ. Halle berufen. — Der

Prof. d. Rechte an d. Univ. Würzburg, Dr, Friedrich
Oetker als ord. Prof. f. Strafrecht u. dtsch. Recht an

d. Univ. Marburg berufen. — Die Univ. Glasgow hat

d. Schauspieler Sir Henry Irving u. d. Obersten Mac-
donald d. jurist. Doktorgrad verliehen.

II. An Gymnasien usw. Rektor Bauer an d.

Realschule in Traunstein z. Direktor d. 3. Kreisrealsch.

in München, Gymn.-L. Poiger am lTogymn. St. Ing-

bert z. Subrektor d. Lateinsculc in Miltenberg ernannt.

Todesfälle:

Der Prof. d. chincs. Sprache an d. Ecole des langues

orientales, Gabriel Deveria, am 23. Juli, in Paris:

Dr. Karl du Prel, 60 J. alt, in Heiligkreuz bei Hall

in Tirol; d. fr. Prof. a. d. Landesschule Pforta, Dr.

Frdr. Buchbinder, am 4. August, 76 J. alt, in Jena;

der ord. Prof. f. engl. Philol. an d. Univ. Breslau, Dr.

Eugen Kolbing, 52 J. alt, in Herrenalb (Schwarzwald),
in dem auch die DLZ. einen Mitarbeiter betrauert.

Universitätsschriften.

A. Habilitationsschrift.

Frz. Eulenburg, Zur Frage d. LohncrmitUg. Leip-
zig. 140 S.

B. Inauguraldissertationen.

Aus dem Gebiete der

Theologie. K. ßornhäuscr, D. Recht d. Bckenntn. zur
Aufcrstehg d. Fleisches. Greifswald. 67 S.

Philosophie. Th. Boreas, D. wcltbildcndc Prinzip in

d. Platon. Philosophie. Leipzig. 71 S.

Philologie. G. Kohlmann, De vel imperativo quatc-

nus ab aut particula differat. Marburg. 98 S. — C.

Litzica, D. Meversche Satzschlussgesetz in d. byzant.

Prosa mit e. Anhang üb. Prokop von Cäsarea. Mün-
chen. 51 S. — Br. Kuhnkc, D. allitterisirende Lang-
zeile in d. m.cngl. Romanze Sir Gawayn and the Green
Knight. I. Königsberg. 46 S. — G. Thurau, Bcitr. z.

Gesch. u. Charakteristik d. Refrains in d. franzüs. Chan-
sons. Königsberg. 47 S.

Geschichte . C. Dcwischeit, D. dtsche Orden in Preusscn

als Bauherr. Königsberg. 78 S.

Rechtswissenschaft. J. Arnheim, Ueb. Spiel und
Wette. Greifswald. 37 S. — F. Leo, Erklärg d. cap.

12 in VI tu de appellationibus. 2. 15. Königsberg. 61 S.

Neu erschienene Werke,
vom 1. bis l*. August ln der Redaktion ein geliefert.

Aristote, La Poetique d'— . Edition et traduction

nouvelles p. A. Hatzfeld et M. Dufour. Lille, Le Bigot

freres.

Bierbäum, O. J., Gugeline. E. Bühnenspiel. Brl.,

Schuster & Löffler.

Deutschlivland, Ncbukadnezar u. d. russ. Zarthum.

Betrachtgn e. dtsch. Reichsangchörigcn. Lübeck, Gläser.

Dove, A., Bismarcks Bcdcutg für Alt u. Jung. Frei-

burg i. B., Mohr (Siebeck). M. 0,50.

Grimm, H., Leben Michelangelos. H. 6. Brl., Spc-

mann. M. 2.

Hertling, C., Quaestiones mimicae. Strassburg.

Inaug.-Dissert. Strassb., Druck v. Dumont -Schauberg.

Karl Ferdinands-Universität, D. dtsche, in Prag,

unter d. Rcgicrg S. M. d. Kaisers Kranz Josef 1. Prag, Calve.

Kirche, D. kathol., uns. Zeit. H. 10/11. Brl-, Allg.

Verlagsgescllsch. M. 2.

Kirch cngesch. , D. sog., d. Zacharias Rhetor, ln

dtsch. Uebersetzg hgb. von K. Ahrens u. G. Krüger.

Lpz., Teubner. M. 10.

Knoke, F. , D. Schlachtfeld im Teutoburger Walde.

Brl., Gaertncr (Hcyfelder). M. 1,40.

Koetschau, P., Krit. Bemerkgn zu m. Ausgabe

von Origcnes’ Exhortatio, Contra Cclsum , De Oratione.

Entgcgng auf die von P. Wendland in d. Gott. gel.

Anz. 1899 Nr. 4 veröffentl. Kritik. Lpz., Hinrichs. M. 1,60.

Kopp, A., Zehentwesen u. Zehentablösg. [Volks-

wirthschaftl. Abhdlgn d. bad. Hochschulen. III, 2.]

Freiburg i. B. , Mohr (Sicbcck). Abonn.-Pr. M. 3,50.

Einzelpr. M. 4,20.

Kruse, H-, Kg. Heinrich d. Siebente. Traucrsp. 2.

Aull. Lpz., Hirzel. M. 2.

Kunze, J., Evglisch. u. kathol. Schriftprinzip. [S.-A.

aus d. Allg. evgl. Kirchenztg.] Lpz., Dörflling & Franke.

M. 0,50.

Licfmann, R., Ueb. Wesen u. Formen d. Verlags

(d. Hausindustrie). (Volkswirthschaftl. Abhdlgn d. bad.

Hochschulen. III, I.] Freiburg i. B.
,
Mohr (Sicbcck),

Abonn.-Pr. M. 2,80. Einzelpr. M. 3,40.

Marguery, E., L’oeuvrc dort et Involution. Paris,

Alcan. Fr. 2,50.

Matthaei, A., Dtsche Baukunst im Mittelalter. [Aus

Natur u. Geistcswelt.] Lpz., Teubner. Geb. M. 1,15.

Monarchie, D. österr.-ungar., in Wort u. Bild. Lief.

329. Ungarn V, 19. Wien, Holder. M. 0,60.

Nonnenmacher, E., Praktisch. Lehrb. d. altfranzös.

Sprache. Wien, Hartleben. Geb. M. 2.

Pol is, P., D. Niedcrschlagsvcrhültn. d. mittl. Rhcin-

pruvinz u. d. Nachbnrgcbicte. [Forschgn z. dtsch. Lan-

des- u. Volkskde, hgb. v. Kirchhoff. XII, 1.] Stttg-,

Engclhorn. M. 12. .... .

Rembert, K., D. .Wiedertäufer“ im Hzgth. Jülich.

Brl.. Gaertner (Heyfeldcr). M. 16.

Stein, L., D. Philosophie des Friedens. Brl., Gebr.

Paetel. M. 0,60.
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Urkdbuch. Hohenlohisches, hgb. v. H. Weller. Bd. I.

1153—1310. Stttg., Kohlhammer. M. 10.

Demnächst erscheinende Werke.
Aus dem Gebiete des

Unterrichtswesen. Sutermeister, Q., Erziehgslehre.

Aus Fr. Rückerts Weisheit d. Brahmanen. 2 Bog. Zürich,

Schröter. M. 0,30.

Philologie. Jakobsbrüder, Die, von Kunz Kiste-

ner, hgb. v. K. Euling. Breslau, Marcus. M. 5.

Geschichte. Honig, Fr., Bcitr. zu d. Schlacht Vion-

Villc-Mars la tour. 6 Bog. Militär-Verlagsanstalt. M. 2.

— Knauer, D. Vision im Lichte d. Kulturgesch. u. d.

Dämon d. Sokrates. E. kulturgcschichll.-psychialr. Stu-

die. Lpz., W. Friedrich. M. 3.

Geographie. Giescbrccht, Fr», D. dtschc Kolonie
Hansa in Südbrasilien. Brl., Hermann Paetcl. M. 1,50.

Rechts- n. Staatswissensch. Knitschky, W. E.,

D. Rechtsverhältn. zw. Eltern u. Kindern nach d. BGB.
Brl., O. Häring. M. 5.

Zeitschriftenschau.

Theologie und Religionswissenschaft

D. Beweis d. Glaub. August. C. M.Mead, Ritschls

Stcllg als Dogmatiker. — G. Samtleben, D. Sozial-

demokratie als Anwalt für Judas Ischarioth. — O.
Zück ler, E. irenischc Stimme aus d. Süden (Konr.
Furrcr, Katholizism. u. Protcstantism. in 8 Vortragen
dargestellt. Zürich); Dr. G. Wetzcl üb. d. Echtheit d.

Johannes -Evgl.s. — Holler, Missions- Apologetik
, e.

neue Wissenschaft.

Dtsch-evgl. Blatt. 24, 8. Reinthaler, Walther
von d. Vogelweide. — Paul, D. Riesen im A. T. —
Schneider, Evgl. Kämpfe in Cnnada. — A. Brause -

wetter, Was kann geschehen, um der überhandnehmen-
den Vergnüggssucht zu steuern?

Kette kirchl. Zischr. X, 8. R. Rocholl, Viktor
von Strauss und Torney. — Fr. Walther, D. Wesen
d. Liebe zu Gott. - E. Brösc, Wird Christus Rom. 9,
5 0fcO£ genannt? — V. Sch ult ze, D. Testament d.
waldeck. Reformators Johann Hefentregcr. — 0. Nau-
mann, Friedrich Nietzsches antichristlichc Philosophie
(Schl.).

h

Ztschr. f. Theol. u. Kirche. IX, 4. A. Hoffmann,
Vernunft u. Offenbarg. — J. Gottschick, Schuld u.
Freiheit. Kritische Bedenken.

Revue des Sciences ecclisiastiques. Juin. J. Parisot,
Lcs diaconesses. II. —

- E. Collot, L'Amcncanisme et
l'evolution religieuse. II. — Th. Lcuridan, Lcs dcux
derniers siecles du chapitre de saint Pierre de Lille. —
R. Bassibey, Le dclcnseur du lien matrimonial. II.

Philosophie und Pädagogik.
Philosoph. Stud. 15, 3. W. Wundt, Zur Kritik

tachjstoskop. Versuche. — Zw. Radoslawow-Hadji-
Denkow, Untcrsuehgn üb. d. Gedöchtn. f. räumt.
Distanzen d. Gesichtsinnes.

Vicrteljahrschr. f. wissenscha/tl. Philos. 23, 3.
L hrist. v. Ehrenfels, Entgegng auf H. Schwarz' Kritik
d. empir. Willenspsychol. u. d. Gesetzes d. relativ. Glücks-
iorderg. — E. Posch, Ausgangspunkte zu e. Theorie
d Zcitvorstcllg. III. _ p. Barth, Fragen d. Gesch.-
Wissensch. I. Darstellende u. begriflfl. Gesch.

Psycholog. Arbeiten. II, 4. A. Gross, Zur Psv-
chol. d. traumat. Psychose. — J. Reis, Ueb. einfache
Fjy 0̂1 - «rauche an Gesunden u. Geisteskranken. —
\\. Weygandt, Römers Versuche üb. Nahrgsaulnähme
u. geistige Leistgsfahigk.

Annales de Philos. chritienne. Juillet. G.Lechartier,
Les principes des morales contemporaines. I. — A. Lar-

gent, L'apologetique dans les oraisons funebres de

Bossuet. — J. M. Grosjean, Les fondements Philo-

soph. du socialisme: l’evolut. du socialisme. II. — Goix‘,

Le surnaturcl et la Science: Lc miraclc. IV. — E. Thou-
verez, La vie de Descartes d’apres Baillet. IV. — Ch.

Denis, Un programme episcopal. — Les idees et les

hommes. Thescs doctorales de MM. Man o et Ducher.

Pädag. Arch. 41, 5. Schmeding, Lessings Lao-

koon als Schullektüre. — Leuzinger, D. Minister

Wechsel im russ. Ministerium. — Presler, D. An-

rcchng d. Militärjahrcs; Ueb. d. Funktionszulage d. Ober-

lehrer. — Spieser, Zur Aussprache von ng u. g.
—

Kemeny, Ueb. d. Unterr.-Wes. in Ungarn. — hfl.

Theognis' Elegicen übs. von L. Frey tag. — 6. Leu-

zinger, Ueb. russ. Schulverhältn. — 6/7. J. F. Mäh-

liss, Zur Charakteristik d. Sprache Schillers. — 7. D.

Centralisation d. höh. Unterr. u. d. Abschlussprüfg. —
D. Berechtiggn d. höh. Lehranstalten.

Philologie und Literaturgeschichte.

Indogerman. Forschgn. 10, 3. 4. H. Schmidt-

Wartenberg, Phonet. Untersucl ign zum lettisch. Accent.

— E. Berneker, Von d. Vertretg des idg. eu im balt.-

slav. Sprach2weig. — H. Reckendorf, Zur allgemein.

Syntax. — Chr. Bartholomae, Arica. XII. — E.

Schweizer, Griech. Miscellen. — J. Jolly, Sanskr.

dohada, dvaihrdayya. — F. Sommer, Lat. tu i Ile. —
M. Niedermann, Stud. z. Gesch. d. lat Wortbildg. —
A. Lcskicn, D. slav. Lautverbindg ji.

Arch. f. slav. Philol . 21, 1. 2. A. Leskien, D.

Betongstypen d. Verbums im Bulgar. — A. Brückner,

Beitr. z. älteren Gesch. d. Slaven u. Litauer; Randglossen

z. kaszub. Frage. — V. Jagic, D. slav. Composita in

ihrem sprachgeschichtl. Auftreten. — R. Abicht u. H.

Schmidt, Martyrium d. St. Dometius. — O. Broch,

Aus d. ungar. SlavenweU. — L. v. Thallöczy^u. C.

Jirccck, Zwei Urkdn aus Nordalbanien. — E. biep-

kin, Wer war Pseudodemetrius I.? — P. Syrku, Zur

Gesch. d. Glagolism. in Böhmen. — Frz. llcfiii, Slo-

vcnica.

Kette Jahrbb. f. d. klass. Alterth., Gesch. u. dtseke

Litt. u. f. Pädagogik. III (1. Abth.), 5. 0. Seeck,

D. Bildg d. griech. Relig. (Forts.). — 0. E. Schmidt,

Ciccros Villen. — E. Drcrup, E. antikes Vereinsstatut.

— C. Neumann, Justis Winckelmann in neuer Aull. —
— R. Doebner, Zwei ungedruckte Briefe Winckd*

manns. — IV (2. Abth.), 5. W. Haynel, Gellerts

padagog. Wirksamk. — N. N.. Zu d. neuen preuss.

Prüfgsordng f. Kandidaten d. höh. Lehramts. —
Meister, D. griech. Unterr. (Dettweiler). — P. Vogel.

Hilfsbüchcr f. d. dtsch. Unterr. — J. Ley, D. Kunst-

gestaltg d. Buches Hiob.

Revue des Eludes grecques. Mars - Avril. P- G*-

rard, Sur un passagc interpole du Promclhce d Eschylc.

— AI. -Emm. Contoleon, La deesse Mi sur des in-

scriptions de Macedoine. — Th. Keinach, Une Stele

grecque funcraire au musec de Iilois.

D. neueren Sprachen. 7, 4. G. Reichel, D- neu

spracht. Lektüre an d. höh. Lehr-Anstaltcn Preussens im

Schulj. 1897/98. 11. — Ph. Aron st ein, Samuel W»
u. s. Zeit. HL — M. F. Mann, Zum internat Schüler-

briefwechsel. Beweisstücke. — K. J. Lloyd, Modem

Language Association.

Geschichte.

Hislor. Ztschr. N. F. 47, 2. J. Kacrst, D. oro-

versalhistor. Auffassg in ihrer besond. Anwendg aut -

Gesch. d. Alterth. — H. Witte, Ueb. d. Abstammg 0-

Hohenzollcm. — Th. Schicmann, Einige Gedkn u •

d. Bcnutzg u. Publikat. diplomat. Depeschen. —• • *

Stern, E. Bericht d. Generals v. Steigentesch ub.

Zustände Preussens a. d. J. 1824.

Revue hislorique. Juillet-Aoüt. X. Mossmann, L»

France et l'Alsacc apres la paix de Wcstphalie (nn).
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E. Rodocanachi et G. Marcotti. Elisa Baciocchi cn
'

Italie. II: Elisa a Florence. — J. d'Auriac, Le mar-
quis de Chamlay. — Largemain. La fcte de la Fede-
ration du 14 juillet 1792 et VInvitation ä la Concorde
de Bcrnardin de Saint-Pierre.

Revue d'hist. diplomat. 13, 3. Kurino, Le Japon
J

dans ses rapports avec les puissances occidcntalcs. —
d’Hausson villc, La reprisc des relatious diplomatiqucs 1

cntre la France ct la Savoie au moment de la paix de :

Riswick. — de Courcy, Un incident diplomatique en
Chine. — Ed. Drtault, Napoleon a Finkenstein. —
d' Avril. Sur la solution pacitiquc des contlits ä propos
de la Conference de la Haye.

Geographie, Länder- und Völkerkunde.

Globus. LXXV1 , 6. G. Busch an, Bornholm. —
P. Ehrenreich, E. Ausllug nach Tusayan (Arizona)
im Sommer 1898. 111. — K. Schumacher, Pfahlbauten
u. Ijindansicdelgn.

Ztschr. d. Gesellsch. f. Erdkunde zu Berlin. XXIV,
2. D. dtsche Tiefsec- Expedition : Berichte von Chun,
G. Schott u. W. Sachsse.

Annales de Geographie. 15 Juillet. W.-M. Davis,
La peneplainc. I. — Frdr. Ratzel, La Corse. — S.

Levi, De Nagasaki a Moscou par la Siberie. — H.
Hitier, La statistique agricolc de la France. — B.

Auerbach, La commerce maritime et la marine mar-
chandc de rAllemagne. — J. Dcnikcr, La mission
Dutreuil de Rhins dans la Haute- Asic, 1890—95. — M.
Besnier, Notes sur 1‘Aures : la plaine d’Avris. — D.
Bellet, La valeur economique des Samoa.

Revue de Geographie. Juillet. L. Drapeyron, La
fin de l’empirc colonial espagnol. — de Baye, Au nord
de la chaine du Caucase. — J. Corcclle, En Algerie
(suite). — A. Monscgur, Etüde sur la provincc de
Constantine (suite). — G. Rcgelspcrgcr, Le mouve-
ment geogrnphique. — P. Camcna d’Alm ei da, La
nouvelle repartition de l’armce allcmandc. — M.-A. Le-
blond. Mähe de La Bourdonnais.

Staats- und Rechtswissenschaft.

Dlsche Juristenztg. IV, 15. K. Birkmeyer, D.

Gerichtsstand d. begangen. That bei Pressbeleidiggn. —
— A. v. Tuhr, D. Litt. z. BGB. — H. Sperl, D. Um-
gestaltg d. Rechtspflege in Oesterreich.

Soziale Praxis. VIII, 42. Märchen, Gemeinnützigk.
u. Gemeinsamk. d. Arbeitsnachweise. — Br. Poersch,
Parität. Gewerkschaftsorganisationen. — M. Schwarz,
Sozialpolit. Bcstimmgn im Österr. Patentgesetz. — R.

Grätzer, D. Arbeitslöhne in Württemberg. — M. v.

Schulz, Ueb. „Gutachten u. Anträge“ d. Gewerbegerichte.— 43. E. Sch wiedland, Soziale Kampfmittel gegen
Heimarbeit. — CI. Heiss, D. Gewerbcaufsicht in Els.-

Lothr. 1898. — J. Platter, Aus d. Rechenschaftsbericht
d. Verbandes Schweiz. Konsumvereine 1898. — P.

ßüsching, Wohngsreform in München. — Flesch,
Zur Wohngsfrage in Frankf. a. M. — 44. E. Schult ze,
D. dtsch. Volksbibhotheken. — F. Schotthoefcr, Zur
Organ isat. d. gewerbl. Unfallversicherg in Frankr.

Kunstwissenschaft.

Repertorium f. Kunstwisscusch. 22, 1. P. Schu-
bring, D. Fresken im Querschiff d. Unterkirchc S. Fran-
cesco in Assisi. — Ch. Loeser, D. Hnndzeichngn d.

Kgl. Bibliothek in Turin, mit besond. Berücksichtigg d.

italien. Meister. — E. Jacobsen, D. Museo civico zu
Venedig nach s. Neuordng u. Erweitcrg. — F. Dül-
berg, D. jüngste Gericht d. Lucas von Leyden. — O.
K. Chytii, E. Krvstallgefass von W. F. Sibmacher. —

;
C. Dodgson, Hans Wechtlins Leben Christi. — 1).

Schnittger, D. Granitlöwen am Schleswiger Dom. —
2. P. Paoletti u. G. Ludwig, Neue archival. Beitr. z.

Gesch. d. venezian. Malerei. — W. Vögc, Ueb. d. Bam-
berger Domskulpturen. — K. Franck, Zum Eindringen
d. französ. Gothik in d. dtsche Skulptur. — M. Bach,
Neues üb. Martin Schongauer.

Ztschr. f. christl. Kunst. XII, 1. H. Graeven, E.

altchristl. Silberkasten. — 1 — 3. A. Kisa, Vasa dia-

treta. — 1. J. Braun, D. sog. Sixtus -Kasel von
Vreden. — 2. Haupt, D. Hauptaltar zu Witting. — F.

Luthm er, D. moderne Kunst u. d. Gothik. — A.

Schnütgen, Flandr. Figurenstickerei d. frühest. Re-

naissance. — 2. 3. H. Oidtmann, Nachrichten üb.

rhein. Glasmalerei d. 16. Jh.s, insbesond. üb. d. Glas-

gemälde in d. Burgkapelle zu Ehreshoven, e. spätes

Werk monumental. Glasmalerei in d. Rheinlanden. — 3.

A. Schnütgen, Gestickte ReliquicnhüHc d. 14. Jh.s. —
R. Haupt, Noch ein paar Bcttclbretter. — J. Pr i II» In

welchem Stile sollen wir unsere Kirchen bauen ? — J.

Hoffmann, Gothische Nachblüthler. — 4. A. Schnüt-
gen, Neue Leinendamaste f. d. Altargebrauch. — P. J.

Meier. Zur Baugesch. frühmittclalterl. Krypten. I. D.

Hildesheimer Domgruft. — A. Bertram, Zur Kritik d.

ältesten Nachrichten üb. d. Dombau zu Hildesheim. I.

D. 10OJjähr. Rosenstock. — J. Marchand, Grabmäler

in d. St. Ursulakirchc zu Köln. I. D. Grabmal d. hl.

Ursula.

Allgemeines.

Beil. z. Münch. Allg. Zig. Nr. 165/67. H. Recken-
dorf, Ueb. syntakt. Forschg. — 165. H. Pr owe, Fli-

bustier. — 166. F. Vetter, Kloster Alpirsbach. E. un-

erlöstes Kunst- u. Gesch. -Denkmal. — 167. R. Sieg-
fried, E. Mahnwort zur Bayer. Landtagswahlstntistik.

— 168. E. Holz n er, Wie denkt d. Volk üb. d. Sprache?

— M. Hahn, Medizin. Litt — 169/70. A. Fleisch-
mann, D. Entwicklg d. Zoologie im 19. Jh. — 169.

Frz. Doflein, Aus Westindien u. Nordamerika. X. —
170. A. Galling er, Zur Aesthetik d. Musikdramas.

Anzeigen.

Goethes Leipziger Studentenjahre.
Ein Bilderbuch zu „Dichtung und Wahrheit“

als Festgabe zum 150. Geburtstage des Dichters.

Von

Dr. Julius Vogel,

Custos am Städtischen Museum zu Leipzig-

Elegant gebd. M. 4.

Leipzig. Carl Meyers Graphisches Institut.
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Demnächst erscheint:

Dr. Wilhelm Grohniaun,

Herders Nordische Studien.
Ca. 9 Bog, Preis ca. 1 M. 50 Pf.

Berlin W. 57. Wilhelm Siixserott.

In unserem Verlage erschien :

Zur Frage der psychischen

Corpus Nummorum Hungariae.

Von Ladislaus Rethy,
Mitgl. d. Ungar. Akad. d. Wissensch.

Bd. I. Zeitalter der Könige aus dem Arpäd-

hause.

0T Heft I: 18 Tafeln. TM
Münzen aus 1000— 1307 (387 Abbildungen).

M. 10.

Budapest. Verlagsbureau

d. Ungar. Akademie d. Wiss.

(A. Tlringer).

Entwickelung der Kindersprache.

Von Dr. phil. Emil Rzesnitzek.

—— 40 S. gr. 8 °. M. 0 ,90 .

—
Breslau. G. P. Aderholz’ Buchhandlung.

Geschichtliche und statistische

Beiträge zur Frage der Gleichstellung

der Oberlehrer
mit den Richtern unterster Instanz.

Denkschrift

des Oldenburger Oberlehrer -Vereins.

66 S. gr. 8 °. M. 1 ,80 .

Oldenburg i. G. Ad. LittmaiUl.

Die Beteiligung Solothurns

am Schwabenkriege

bis zur Schlacht bei Dörnach.

Nebst einer Anzahl urkundlicher Belege.

Von Dr. E. TatarinofF.

Festschrift zur 400jÄhrigen Erlnnernngrsfeier

an die Schlacht hei Dörnach rom 22. Juli 1499.

25 Bog. 4° und 24 Kunstbcilagen.

zizr Broschirt M. 10
,

geb. M. 12 .

—

Solothurn. A. Lütlij’,

Nachfolger Buchhandlung

Jent & Cie.

Das Kriegsjahr 1809.
Nach älteren und neueren Quellen

bearbeitet von

August von Larisch,
Kgl. Sachs. Hofrath.

: Broch. M. 3.
— '

KötzBclienbroda. Ed. A. Trapp.

„Lutherdenkmal“.
Volksthümliche Schriften aus der Geschichte des evangelischen Deutschland.
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Theologie und Religionswissenschaft.

August Dillmann, Kurzgefasstes exegetisches

Handbuch zum alten Testament. V. Bd. : Der

Prophet Jesaja. 6 . Auil. von Rudolf Kittel.

Leipzig, S. Hirzel, 1898. XXXI u. 535 S. 8 °. M. 9.

Nach der 1890 veröffentlichten Neubearbei-

tung des Knobel-Diestelschcn Jesaja-Kommentar9

durch Dillmann erschien eine Reihe werthvoller

Arbeiten, die theils sich auf das ganze Buch er-

strecken, wie die von Duhm, theils nur einzelne

Abschnitte einer eingehenderen Untersuchung

unterziehen wie die von Giesebrecht und Hack-

mann, so dass eine Neubearbeitung des D.schen

Kommentars dringend nothwendig war. Wenn
Prof. Kittel, der auch D.s Vorlesungen über die

alttcstamentliche Theologie herausgegeben, es

sich versagt hat, durch Klammern oder Sterne

sein Eigenthum äusserlich kenntlich zu machen,

so ist das nur zu billigen: weder hätte die Lek-

türe des Buches dadurch gewonnen, noch wäre

der ganze Antheil K.scher Arbeit auf diese

Weise zum Ausdruck gekommen; denn wer ein-

mal eine solche Neubearbeitung eines älteren

Werkes versucht hat, weiss, wie viel Mühe und

Arbeit auch die so gar nicht kenntlich zu machen-

den Streichungen oder Kürzungen verursachen.

K.s Arbeit verdient alles Lob: er hat nicht nur

die ganze seit 1890 erschienene Litteratur mit

der grössten Sorgfalt berangezogen, er hat auch

auf Grund derselben an nicht wenig Stellen eine

sehr erhebliche Umgestaltung der D.schen Arbeit

vorgenoramen. D. war mit zunehmendem Alter

überaus vorsichtig in seinem kritischen Urthcil

geworden, und trat neueren kritischen Anschau-

ungen auch da mit Misstrauen entgegen, wo das

in der ruhigen sachlichen Erwägung nicht immer

begründet war. Das zeigte sich in keinem

seiner Kommentare so deutlich wie in dem zu

Jesaja. Die Neubearbeitung von K. hat diesen

Schaden gut zu machen gesucht: Niemand wird

K. einer überstürzenden Kritik beschuldigen
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Kap. 33, S. 196— 219), indem er namentlich den

Eingang und den Schluss bespricht, wobei der

nicbtmosaische Ursprung zugegeben wird. Die

Krage nach den sittlichen Grundgedanken der

paulinischen Rechtfertigungslehre, die durch

Wernles Schrift wieder aufgeworfen worden ist,

behandelt P. Müh lau (Zur paulinischen Ethik, S.

220— 244) in einer maassvollen Auseinander-

setzung mit Wende. Doch ist mit Einzelargu-

menten hier wenig zu machen. Ohne eine scharfe

Problemstellung, bei der die Begriffe capt, apapxia,

icvcüfjLa, sowie das Wesen der sittlichen Gemein-
schaft zu erörtern wären, wird man hier nicht

weiter kommen. Endlich hat Haussleiter (Me-
lanebthons Loci praecipui und Thesen
über die Rechtfertigung aus dem Jahre
1531, S. 245— 262) der Reformationsgeschichte

einen wichtigen Dienst durch Nachweis von bis-

her unbekannten Drucken dieser Schriften ge-

leistet.

Dem greisen Theologen ist der Freundes-

gruss, der in diesem Bande vorliegt, von Herzen

zu gönnen. Aber es muss etwas Bedrückendes

haben, wenn ein verdienter Forscher an seinem

Lebensabend unter seinen Schülern keinen weiss,

der seine eigentliche Lebensarbeit fortzusetzen

vermöchte.

Darmstadt. Erwin Preuscben.

Philosophie,

Adolfo Padovan, Le Creature sovrane. Mai-

land, Ulrico Hoepti, 1898. 300 S. 8°. L. 3.

Das Buch enthält folgende Kapitel: Der ge-

niale Mensch. — Die grossen Leiden. — Die

grossen Freuden. — Der Stolz. — Der Tod.
— Die Schiffbrüchigen — Das Genie der Zu-

kunft. — Schluss. Es ist in einem gefälligen

Stil abgefasst und liest sich gut, ist aber mehr

eine anekdotenhafte Geschichte, als eine Psycho-

logie oder wissenschaftliche Darstellung des

Genies. Die Abschweifungen, deren sich eine

grosse Zahl findet, sind nicht immer am Platze;

viele Behauptungen sind übereilt und strittig.

Doch fehlt es nicht an guten Gedanken, wie

z. B. dem, die Meisterwerke der Dichtkunst mit

denen der Tonkunst, der Malerei und der Bild-

hauerkunst zu vergleichen. Merkwürdig sind

auch einige Stellen über Musik und Musiker,

über Astronomie, über Lionardo da Vinci. Der
Vf. erwartet von der Zukunft einen neuen Galilei,

durch den der Sternenhimmel von Leben über-

fliessend erscheinen wird und die Menschheit er-

kennen wird, dass sie eine Familie des Welt-

alls ist.

Palermo. A. Faggi.

Rudolf Lotz, Die Philosophie und der Zweck
des Lebens. Athen, Barth & von Hirst Komm.,
1898. 73 S. 8®.

Ein wohlgemeinter X6yo«i «potpejmx&s irpos 'ftXo-

aoftav aus Athen, der alten Philosophenbeimatb!

Leider kann der nach Form und Inhalt dilettan-

tischen Arbeit kein weiterer Empfehlungsbrief

für Fachkreise mitgegeben werden.

Der Vf. giebt keinen klaren Begriff der

Philosophie. Wie Naturerkennen und technische

Anwendungen den Menschen gegen die äusseren

Zufallsmächtc schützen sollen, so bedarf es

auch eines Schutzes gegen die Zufallsmächte

unseres Innern, Wahnvorstellungen, Launen,

Leidenschaften usw. Diesen Schutz soll die

Philosophie liefern. Leider ist in unserer Zeit

die philosophische Bildung gegenüber der tech-

nischen Kultur so sehr zurückgeblieben, dass

letztere uns gefährlich zu werden droht wie

halbwilden Völkern Kultur überhaupt. Philo-

sophische Bildung und Sittlichkeit, jene als

Voraussetzung dieser, sind unerlässliche Be-

dingungen für die Wohlfahrt der Gcsammtheit

und die Erreichung des Lebenszweckes durch

den Einzelnen. Dieser Lebenszweck, der an-

scheinend vor der Philosophie feststeht, da nur

die Feststellung seines Verhältnisses zur Philo-

sophie die voraussetzungslose philosophische Prü-

fung fordern soll, ist die Glückseligkeit. Auf sie

allein zielen alle Triebe des Menschen, die sich

in vier Grundklassen ordnen: die des groben

(thierischen) Egoismus, die des selbstbeherr-

schenden Egoismus, die der sittlichen und die

der ästhetischen Willenstriebe. — Der unklare

Sammelname „Trieb* involviert die ganze Ethik

und diese die Metaphysik des Vf.s. Nachdem

die Tbatsache, dass wir nur Lustbringendes

wollen können, im Sinne eines allgemeinen Glück-

scligkeitstriebes gedeutet ist, führt die weitere

Feststellung, dass fremde Glückseligkeit als Ziel

in den eigenen Glückseligkcitstrieb mit aufge-

nommen sein kann in Form des sittlichen Trie-

bes, zu der metaphysischen Behauptung, dass

die Seele in allen Menschen und Wesen eine

und dieselbe „Naturpotenz“ ist, woraus sich

eben der Protest der universellen und unpersön-

lichen Triebe gegen die individuellen und per-

sönlichen ergiebt. Von der „Naturpotenz“ ab-

gesehen, rührt der Vf. hier an den tiefen Sinn

des Gemcinscbaftsproblems. Aber mit der Glück-

seligkeit ist jedenfalls ein inhaltlich bestimmter,

objektiver Lebenszweck, der von der sittlichen

Gemeinschaft realisirt werden könnte, nicht auf-

gestellt.

Die idealistische Philosophie, der der Vf. auf

das wärmste huldigt, befindet sich diesen Hul-

digungen gegenüber in einer misslichen Lage.

Sie hat ihn angeblich über das Wesen der Seele

dahin belehrt, dass diese, da an den Leib ge-

bunden, als eine Hervorbringung des Leibes

zu verstehen ist; wie die Hamme itn Docht

durch einen kontinuirüchen Prozess entsteht, so

die Seele im Leibe. Wie sich die eine Nerven-
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Substanz verschieden äussert je nach der Ver-

schiedenheit des Organ- Apparates, in dem der

Nerv eingebettet liegt, so die Seele nach der

Verschiedenheit des Vorsteliungsapparatcs, in

dem sie eingebettet liegt. Schliesslich ist die

Seele nichts Anderes als Glückseligkeitstrieb! —
Die Rolle, die der Philosophie zugewiesen

wird zum Zweck einer Harmonisirung der Triebe,

einer Durchgcistigung und Durchsittlicbung des

Menschen
, ist ihr gewiss eigen. Sie mag sich

auch freuen
,
wenn Laien ihrer wieder zu be-

gehren anfangen. Aber ihre Arbeit beginnt

doch erst, wo das Streben nach Klarheit der

Begriffe lebendig wird. Wo das der Fall ist,

kann nicht mehr der Zweck des Lebens unab-

hängig von der Philosophie feststehen, kann
nicht das innere Verhältnis von Sittlichkeit und
Philosophie ununtersucht bleiben, kann nicht

Seele und Vorstellungswelt getrennt, Seele und
Glückseligkeitstricb gleichgesetzt werden usw.

Ucbcr das, was unserer Zeit praktisch noth thut,

hat der Vf. offenbar ein gesundes Urtheil. Seine

Aeusserungen zur sozialen Frage beweisen das.

Schade, dass die Philosophie schliesslich, statt

einen Bundesgenossen begrüssen zu können, die

Gefolgschaft des Vf.s, solange er sich nicht um
grössere Klarheit seiner Begriffe bemüht, ab-

Ichnen muss.

Eldena bei Greifswald. Otto Stock.

Unterrichtswesen.

Theodor Klette, Johannes llcrrgot und Jo-
hannes Marius Philelphus in Turin 1454. 1455.
Ein Beitrag zur Geschichte der Universität Turin im
15. Jahrhundert. Mit zehn bisher unedirten Doku-
menten. Bonn, Röhrscheid & Ebbecke, 1898. VIII

u. 72 S. 8°. M. 2.

Der durch seine Studien über den älteren

italienischen Humanismus wohlbekannte Vf. be-
spricht und veröffentlicht hier eine Anzahl von
Dokumenten zur Geschichte der Universität Turin,
die er in einer Greifswalder Hdschr. aufgefunden
hat. Aus den vierziger und fünfziger Jahren
des 15. Jh.s sind ausführlichere Nachrichten über
die Universität nur spärlich vorhanden; gerade
aus dieser Zeit, und zwar aus dem Studienjahr
1454— 55, stammen die genannten Aktenstücke,
die über die Verfassung und die Gepflogenheiten
der Hochschule uns manche Aufklärung ver-

schaffen. Sic beziehen sich zumeist auf die
Wahl und die Thätigkeit des Rektors des er-

wähnten Jahres — der in Turin wie in Bologna
aus der Zahl der Scholaren gewählt wurde —
des Strassburger Domherrn Johannes Hcrrgot
aus Marburg, des Schreibers der Greifswalder
Hdschr. Der bisher völlig unbekannte Mann gehört
zu den gut dotirten deutschen Geistlichen, die
ihre theologische Bildung in Italien mit dem
Studium des kanonischen Rechts und der neuen

humanistischen Wissenschaft abschlossen. Als

sein Lehrer hierin erscheint Giammario Filelfo,

der Lieblingssohn des berühmten Humanisten,

der als Professor der Eloquenz den neugewählten

Rektor mit einer ausführlichen Lobrede begrüsstc

und ihn noch während seines Amtsjahres zum

Lizentiaten des kanonischen Rechts prokiamirte.

Daran schloss sich die Doktorpromotion Hcrrgots,

der bald darauf Turin verlassen zu haben und

nach Strassburg zurückgekehrt zu sein scheint.

Die interessante Schrift ist der Vaterstadt Fran-

cesco Filelfos, Tolentino, zu dessen fünfhundert-

stem Geburtstage am 25. Juli 1898 gewidmet.

Königsberg. M. Lehnerdt.

Schrift-, Buch- und Bibliothekswesen.

Gustav Bancalari ,
Bibliotheks - Katalog des

Museum Francisco -Carolinum in Linz a. D.

Hgb. vom Verwaltungsrathe des Museum. Linz, Vin-

cenz Fink in Kommiss., 1897. IX u. 668 S. 8®. M. 9.

Es ist immer dankbar zu begrüssen, wenn

eine Bibliotheksverwaltung bestrebt ist, die ihr

anvertraute Sammlung bekannter und nutzbarer

zu machen. Desshalb verdient auch der vorlie-

gende Katalog von vornherein eine gute Auf-

nahme, da er beweist, wie das Museum Fran-

cisco -Carolinum in Linz sich bemüht, seinen

Bücherschatz nicht nur den Mitgliedern offen zu

halten, sondern auch weiteren Kreisen zu er-

schliesscn. Die Bibliothek ist hervorgegangen

aus der „Ständischen Bibliothek welche das

Land Oberösterreich 1836 dem Museum über*

Hess, im Ganzen etwa 1 200 Bände, wozu seitdem

durch Kauf, Spenden, Vermächtnisse und Schriften*

tausch mit gelehrten Gesellschaften und wissen-

schaftlichen Vereinen ein ganz beträchtlicher

Zuwachs gekommen ist. Der Katalog ver-

zeichnet nämlich 14 930 Nummern mit über

22 000 Bänden, Heften u. dgl. Er weist 16

Fächer auf, an die sich ebenso viele Nachträge

anschlicsscn, innerhalb deren die Litteratur in

alphabetischer Reihenfolge der Vcrfasscrnatnen

und anonymen Stichwörter geordnet ist. Nicht

in allen Stücken strengen bibliographischen An-

forderungen genügend — man vermisst vielfach

die bibliothekarische Technik in der Verzeich-

nung und alphabetischen Anordnung der Titel —
bleibt der mit sichtlichem Fleiss und mit Liebe

gearbeitete Katalog dennoch ein werthvolles

Hilfsmittel namentlich in Bezug auf Lokal* und

Kulturgeschichte. Der Vf. hat unter die Nach-

träge noch etwa 1000 Titel von Zcitscbriften-

aufsätzen eingereiht, in der Absicht, zu einer

grösseren Benutzung der wcrthvollen Zeitschriftcn-

sammlung anzuregen. Hoffentlich folgt das hand-

schriftlich bereits fertige alphabetische Autoren-

register zu sä(amtlichen Abtheilungen des Kata-

logs bald nach.

Stcgtitz b. Berlin. A. Gracsel.
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Philologie und Litteraturgeschichte.

M. A. Stein, Notes on Ou-K’ong’s account of
Kacmir. [Sitzungsberichte der K. Akad. d. Wiss.
in Wien. PhU. hist. Kl. Bd. CXXXV, 7.] Wien, Carl

Gerolds Sohn Komm., 1896. 32 S. 8®.

Dr. Stein wurde zu dieser Arbeit veranlasst

durch einen Aufsatz von Levi und Chavannes im

Journal Asiatique über die Reisebeschreibung des
Chinesen Ou-k’ong. Dieser kam i. J. 759 n. Chr.

nach Kacmir und hielt sich dort vier Jahre auf,

indem er dem Studium des Sanskrit oblag und
die heiligen Plätze besuchte. Er giebt denn
auch in der Beschreibung seiner Reise ziemlich

ausführliche Nachrichten über Kaymjr, und diese

hat St., der sich schon um die Erforschung der
alten Topographie Kaymirs so verdient gemacht
hat, mit den Angaben der RäjatarangiQi ver-

glichen. Dabei ist es ihm durch seine ein-

gehende Kcnntniss des heutigen Kaymirs gelun-

gen, viele von den von Ou-k’ong erwähnten
Klöstern und Städten zu identifiziren. Von Inter-

esse ist auch in sprachlicher Hinsicht sein Nach-
weis, dass die von Ou-k’ong gegebenen Namens-
formen zeigen, dass er die Namen nicht im

Sanskrit, sondern im Volksdialekt gehört und
darnach übersetzt hat.

In einem Nachtrage behandelt St. die Namens-
form, die in chinesischen Annalen für die Haupt-

stadt Kaymirs vorkommt. Durch Levi und Cha-
vannes war gezeigt worden, dass die korrekte

Form Po-lo-ou-pou-lo ist. Dies identifizirt nun

St. mit Pravarapura, dem heutigen (^rfnagar,

welche Stadt noch jetzt die Hauptstadt Kay-
mlrs ist.

Kristiania. Sten Konow.

Feodor Gloeckner, Homerische Partikeln mit

neuen Bedeutungen. Beiträge zur Lexikographie

und zur Interpretation der Homerischen Gedichte.

I. Heft: xr. Leipzig, B. G. Teubner, 1897. 58 S. 8°.

M. 1,60.

Bekanntlich ist es nicht eben leicht, für die

kleineren homerischen Partikeln, wie äe, Srj, aga,

av, xev, rot, /jtiv, ye u. a., die dem Sinne
und der Form nach entsprechenden deutschen

Ausdrücke zu finden. Meistens licss man sie

einfach unübersetzt, besonders wo sie zu oft

wiederholt werden, um nicht das moderne Satz-

gefüge mit unnöthigem Ballast zu beschweren.
Gleichwohl war man sich dessen bewusst, dass
sie bei Homer durchaus nicht als blosse Flick-

wörter anzusehen waren, sondern den Sinn des
Satzes, wenn ich so sagen darf, infizirten und
ihm sein eigenartiges Gepräge verlieben. Aber
der modernen deutschen Sprache fehlte neben
der Mannigfaltigkeit auch die Kürze des griechi-

schen Ausdrucks. Noch erinnere ich mich der
Zeit, wo wir als Gymnasiasten das leichte QQtt
und oa der homerischen Epen überall mit dem

schwerfälligen deutschen „füglich“, das mir in

dem lebendigen gesprochenen Dialog weder je

zuvor noch nachher begegnet ist, wiedergeben
mussten. — Der Vf. der vorliegenden Schrift

versucht nun, für das homerische xe zwar keine

neue Bedeutung, wie man dem Titel des Buchs
missverständlich entnehmen könnte, wohl aber
eine neue Verdeutschung einzuführen. Die bis-

her übliche »wohl, etwa“, übrigens auch nur ein

Nothbehelf, missfällt ihm, da sie vielfach nicht

passt. Indem er in xfi? = ixet die frühere Form
von xe erblickt, die ein örtliches und zeitliches

betontes „da“ (dort, damals, dann) bedeuten

könne, nimmt er als Grundbedeutung von xe ein

schwach hinweisendes tonloses „da“ an. Die
Richtigkeit jener Etymologie mag dahingestellt

bleiben. Statt aber bei der nun folgenden Auf-

zählung und Uebersetzung so ziemlich aller ho-

merischen Stellen, an denen xe vorkommt, ein

lokales und temporales xe zu unterscheiden, bil-

det er zwei grosse Gruppen : xe in Nebensätzen

und xe in Hauptsätzen. Praktischer und beque-

mer als jene ist freilich diese Eintheilung; das

lässt sich nicht leugnen. Auch das wollen wir

gern zugeben, dass an zahlreichen Stellen die

Wiedergabe des xe mit „da“ uns als die an-

sprechendste erscheint. Aber der Vf. hätte

nicht schablonisiren sollen; uro sie weniger gut

passte, hätte er eine andere Partikel wählen

oder das Verbum umschreiben müssen. Z. B.

wenn er S. I 1 H. O, 46 tjj tpev ij xev dt] crt>,

xeXatveg>eg, ijyefiovevgg übersetzt: „dort zu

gehen, wo da du . . . führst“ oder O, 7 38 „eine

mit Thürmen befestigte Stadt, wo (wodurch,

worin) da wir uns wehrten“, so möchten wir

bezweifeln, ob man sich so im Deutschen jemals

auszudrücken pflegt; desgl. im Nachsatze A, 137

„wenn sie es da aber nicht geben werden, da

aber werde ich es mir selbst nehmen“. Geradezu

gefährlich und schädlich wirkt die Uebersetzung

mit „da“, wenn Tempus und Modus des Verbs

vernachlässigt werden, wozu sie sehr leicht ver-

leitet; so ist sie in om xe feintn „was ich auch

da sage“ (S. 19) neben dem „auch“ mindestens

überflüssig (vgl. das lateinische -cutique)] ausser-

dem verlangt das Verb des Hauptsatzes einen

Futurbegriff (sagen werde, sagen mag). Aehn-

liche Schwierigkeiten bieten sich an vielen andern

Stellen. Immerhin mag der Vf. cs sich zum Ver-

dienst anrechnen, auf das von ihm vorgcschlagene

Hilfsmittel der Uebersetzung die Aufmerksamkeit

gelenkt zu haben.

Göttingen. C. Haeberlin.

Die Psalmentibersetzung des Paul Schede

Melissus (1572). Hgb. von Max Hermann
Jellinek. [Neudrucke deutscher Litternturwerkc

des XVI. und XVII. Jahrhunderts. Nr. 144— 48.]

Halle q. S., Max Nicmcyer, 1896. CLIXI u. 203 S. 8*.

M. 3.
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Die nur zum Theil vollendete freie Ueber-

tragung, welche Paul Schede Melissus der für

die Geschichte des französischen Protestantismus

so wichtigen Psalmenbearbcitung von Marot und

Beza hat zu Theil werden lassen, gehört zu den

seltenen und doch nach den verschiedensten Rich-

tungen hin werthvollen Büchern. Ein sorgfältiger

Neudruck ist daher als ein durchaus verdienst-

liches Unternehmen zu bezeichnen, und der Hgb.

kann auf den Dank der Freunde der Geschichte

der deutschen Dichtung um so mehr rechnen,

als er dem Werke selbst eine vortreffliche, den

Gegenstand nach allen Seiten hin ausschöpfende

Einleitung vorausgeschickt hat. Er bietet zu-

nächst einen Lebensabriss des Melissus, wobei

zwei vielleicht von Melissus herrührende deutsche

Lieder angeführt werden, und erörtert dann das

Verhältnis von Melissus’ Bearbeitung zu dem

französischen Original. Mit Recht wird gegen

Pb. Wackernagel geltend gemacht, dass Melissus

zwar sich seiner Vorlage gegenüber sehr frei

verhalten hat, trotzdem aber nicht, wie Wacker-

nagel meinte, eine selbständige Dichtung nur

nach dem Vorbilde des französischen Psalters

gegeban hat. An gut ausgewählten und charak-

teristischen Zügen wird vielmehr dargethan, dass

Melissus in den wesentlichsten Zügen mit dem
französischen Original übereinstimmt, auch da,

wo der von dem deutschen Bearbeiter ebenfalls

herbeigezogene hebräische Text Abweichungen

aufweist. Sehr lehrreich sind die Betrachtungen

über die metrischen Grundsätze, die Melissus bei

seiner Herübernahme der romanischen Versmaasse

befolgte. Auch der Abschnitt über die Ortho-

graphie, für den ein reichhaltiges Material her-

beigezogen worden ist, giebt werthvolle Auf-

schlüsse und ist um so dankenswerter, als die

beiden wichtigsten Schriften des Melissus über

seine sprachwissenschaftlichen Bestrebungen, die

Introductio in linguam Gcrmanicam und das Dictio-

narium Gcrraanicum, sich nicht erhalten haben

und nur ein winziges S. VI f. wiedergegebenes

Fragment von seinen orthographischen Grund-

sätzen Kunde giebt. — Einen Vergleich zwischen

Melissus' Werk und Lobwassers vollständiger

Ucbersctzung, die Melissus* Werk verdrängte und

seine Vollendung verhinderte, hat der Hgb. nicht

angestellt, wohl deshalb, weil ein solches Werth-
urtheil nie von subjektiven Anschauungen ganz

frei sein kann. Nach der Ansicht des Rcf. war
Melissus im Recht, wenn er über seine Niederlage

grollte; seine Arbeit erscheint gewandter im Aus-

druck und zugleich viel anschaulicher und kräftiger.

Berlin. Georg Ellinger.

Edward Peeters, De Vtaamsche Krijgstaal-

kunde. Bijdragen tot den Dictschen Taaischat.

Yper, Callewaert-Dc Meulcnacre, 1898. 117 S. 8°.

Das Französische, das bisher ausschliesslich

in Vlnmland gegolten hatte, wird auf allen Ge-

bieten angegriffen und zu verdrängen gesucht.

Da ist es denn kein Wunder, dass man auch

im Heerwesen auf Wiederherstellung der Volks-

sprache dringt. Das Gesetz vom 9. September

1897 führt vlämischcs Kommando bei der Bürger-

wacht auf vlämischcm Boden ein. Daher ist es

nöthig, auch für niederländische Bezeichnungen

zu sorgen. Viele Flaminganten wollen auch ihre

Muttersprache beim Heere einführen, was natür-

lich schwer zu erreichen ist, da cs eine gefähr-

liche Trennung in zwei gleich starke Armeekorps,

ein französisch befehligtes und ein vlämisches, zur

Folge hätte. Bis jetzt hält man aus begreiflichen

Gründen mit Zähigkeit an der französischen

Armeesprache fest, wie im vielsprachigen Oester-

reich an der deutschen. Lange bestand nur eine

im Manuskripte vorhandene lächerlich schlechte

Uebersetzung des „Manuel du Fantassin“ für die

vlämischen Rekruten. Erst in den sechziger

Jahren widmeten sich die damaligen Lieutenants

Victorien Van de Weghc und Leopold Van Acker

der Darstellung militärischer Verordnungen in der

Volkssprache. Das erste Buch dieser Art war

das „Reglement van het Gewecr, Model 1867“,

dann folgten „Soldatenschool“ usw. Jetzt wird

gewöhnlich die Uebersetzung des „Manuel d’In-

struction theorique pour lc soldat d’Infanterie*

von Leruitte gebraucht, welches „Handboek van

theoretische Lcering voor de soldaat van het

Voetvolk* aber eine sehr schlechte Sprache hat.

Das uns vorliegende Werk des Ostender Lehrers

Edward Peeters, der früher auch beim Heere

war, will eine echt niederländische Hccresspracbe

schaffen und geht zu diesem Zwecke auf alte

Quellen zurück, vornehmlich in den alten Gilden

zu Kortrijk. Die holländischen Ausdrücke sind

weniger geeignet, da die dortige Armeesprache

— ebenso wie die reichsdeutschc — eine ent-

setzliche Vermischung von einheimischen mit

Bastardwörtern enthält. In seinem „Voorstel

van een Krijgswoordenboek“ sind viele beachten*

werthe Vorschläge. Manches scheint mir durch

seinen Kollegen Frans Van den Wcghe in

seinem ausführlichen Artikel „De Wet op lC

Burgerwacht en de Krijgstaal“ in der November*

nuramer der „Neerlandia* verbessert, z. B. für
-

Marche

!

statt Vooruit! oder op! das kräftige \ oort-,

für halle! statt sla! — Stil! Warum man das von

den alten Taeyaertstelgen gebrauchte hon. nie t

wieder anwenden soll, das doch in dem Ausdruc

hott zee! vorkommt, ist mir nicht erfindlich. V as

der Vf. über deutsche Ausdrücke sagt, ist grossen-

theils falsch, ebenso wie viele seiner philologisc en

Ansichten über Etymologie usw. Doch das sin

Nebensachen. Das Werkeben ist von Interesse ur

den Germanisten undden deutschen Offizier. Hat man

doch im Reiche auch angefangen, die Mischsprac io

im Heere zu reinigen und so in Einklang zubringen

mit den germanischen Bestrebungen der Zu unt-

Brüssel. Harald Graevcll van Jostenom c.
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A. Mezieres, Morts et vivants. Paris, Hachctto et

Cie., 1897. 370 S. 8°. Fr. 3,50.

Der geschätzte Akademiker und Kenner
Shakespeares, Goethes und Dantes hat für sein

neues Buch einen sehr geschickten Titel gewählt:

die Arbeiten Lebender veranlassen ihn zur Be-

schäftigung mit den grossen Todten. Es ist nun

selbstverständlich nicht unsere Sache, auf die von

Herrn Mezieres besprochenen Bücher näher ein-

zugehen, zumal sic die verschiedensten Personen

und Zustände zum Vorwurf haben: Madame de

Maintenon; Fenelon in Cambrai; den Briefwechsel

des Akademiepräsidsnten Bouh ier; Diderot; Pre-

vost (den Verfasser der Manon Lescaut); das

französische Lustspiel im 18. Jh. ;
den Polenkönig

Stanislaus und Maria Leszczynska
;
Frankreichs aus-

wärtige Politik im 18. Jh. ;
La Fayette; die

Epoche zwischen der Kanonade von Valmy und

der Schlacht bei Wagram; den Marschall Oudinot;

den russischen Feldherrn Paskewitsch; die Er-

oberung von Algerien; Lamartine, Guizot, Quinet,

Prevost-Paradol, die grosse Revolution. Wir
haben lediglich von Herrn M. als Kritiker und

Schriftsteller zu sprechen. Er zeichnet sich durch

umfangreiche und klare Analysen aus, die mit-

unter zwar die Heraushebung ganzer Partien aus

den besprochenen Büchern nothwendig machen,

aber gewiss geeignet sind, dem Leser ein gutes

Bild der Bücher und Autoren zu vermitteln. Er
befleissigt sich ferner einer grossen Milde Todten
wie Lebenden gegenüber; er „rettet“ die Main-

tenon vor dem „Hass“ Saint-Simons und schwärmt

von ihrer unvergleichlichen Begabung für Erzie-

hung und Pflege von Kindern; er versucht den

ebenso genialen, wie anrüchigen Abbe Prevost

in günstigeres Licht zu setzen, er hebt Lamartine

direkt in den Himmel, und er lässt seinem Hang,

durch die rosige Brille zu sehen, vollends die

Zügel schiessen, sobald das französische National-

gefühl im Spiele ist. Die französische Politik

ist die ehrlichste, treuste und aufrichtigste (S.

102 u. ö.), die französischen Generale sind die

glänzendsten und tapfersten (S. 102, 114, 183,

187), die französischen Soldaten haben den mühe-

vollsten Dienst (S. 180), die französischen Ma-
rodeurs sind bcklagcnswcrtbc Opfer der Ver-

hältnisse (S. 205), die französischen Diplomaten

sind wahre Ingenus (S. 105), ja die französischen

Gattinnen sind die opfervollsten (S. 163, 191

u. ö.) und die französischen Wittwen die un-

tröstlichsten (S. 3 1 8). M. vergisst auch nicht, sein

eigenes Verhältniss zu den grossen Todten in das

richtige Licht zu setzen: diesen hat er in der

Jugend gekannt, jener hat ihm „noch selbst ge-

sagt“, mit dieser hat er seinerzeit eine Quadrille

getanzt. Auch die Lebenden haben sich nicht

über ihn zu beklagen: ist er auch zu ehrlich,

um es ungerügt zu lassen, wenn Herr Louis
Ducros in seiner Diderot-Monographie Rosenkranz
einfach verschweigt, so entwickelt er doch für

die kleinen Fehler der lieben Jugend eine

geradezu väterliche Nachsicht. Herr G. Lenötre,

dem er wegen seiner übergrossen Gewissenhaf-

tigkeit im Detail zärtliche Vorwürfe macht, ist

mit seinen Arbeiten über die grosse Revolution

bei der Fachkritik nicht gut weggekommen.
Mein Gott, meint der väterliche Rezensent, der

junge Mensch hat ja ein paar Fehler gemacht;

aber er ist so voll von gutem Willen und gutem
Glauben, so wissbegierig, ausdauernd und uner-

müdlich, dass man ihm seine Schnitzer schon

verzeihen muss! (S. 347).

Leider verschmäht es M. nicht, gewissen

Tagesströmungen seiner Heimath in diesen wissen-

schaftlichen Besprechungen zu schmeicheln. Selbst-

verständlich ist er Antiprussien. Ganz abgesehen

von der verzogenen Wiedergabe des Verhält-

nisses von Diderot und Lessing (S. 50) nimmt

er die historischen Arbeiten des Herzogs von

Broglie zum Anlass, um gegen Preu9sen, in

zweiter Linie gegen Oesterreich zu hetzen. Der
grosse Preusscnkönig Friedrich wird aufs miss-

günstigte charakterisirt, es wird ihm unter anderem

„le cynisme le plus impertinent“ angedichtet (S.

91); cs war stets der Brauch deutscher Fürsten

sich bezahlen zu lassen, bevor sie (für ihre Ver-

bündeten) ins Feld zogen (S. 99); wirft man den

Franzosen ihre Raubzüge nach Deutschland vor,

so könnten sie erwidern, sie seien „fast immer“

von deutschen Fürsten gegen das Haus Oester-

reich zu Hilfe gerufen worden (S. 100); schon

vor hundert Jahren haben Einsichtige erkannt,

dass die Gefahr für Frankreich nicht von Wien,

sondern von Berlin drohe (S. 137) und vieles

dgl. m. Es fehlt auch an Russenfreundlichkeit

nicht, und selbst eine solenne Verherrlichung der

französisch-russischen Allianz (S. 209) wird nicht

verschmäht. Die Spioncnriecherei findet gleichfalls

ihre Berücksichtigung, dem Argwohn gegen die

„vtrangers“ (S. 365) und die „juifs allemands“

(S. 366) wird der breiteste Spielraum gegönnt,

und um auch aus der letzten „Sensation“ Nutzen

zu ziehen, werden (S. 293) Betrachtungen über

den Briefwechsel der Deportirten angestellt.

Alles in Allem: die Sammlung dieser Rezen-

sionen hätte ohne Schädigung des litterarischen

Ansehens des Vf.s unterbleiben können.

Prag. Rudolf Fürst.

Geschichtswissenschaften.

Wilhelm Martens, Beleuchtung der neuesten

Kontroversen über die römische Krage unter

Pippin und Karl dem Grossen. München, C. H.

Heck, 1898. VIII u. 158 S. 8". M. 3,50.

Wieder tritt ein alter Kämpe in dem Streit

über die nie zur Ruhe kommende „römische

Krage“ auf den Plan, und kaum hat er seine

wuchtigen Schläge nach allen Richtungen bin aus-

getheilt, so ist schon ein neuer Streiter in Sicht.
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Jener ist Martens, der sich schon viermal in den

Jahren 1881, 1882, 1886 und 1889 über die ein-

schlägigen Fragen geäussert hat, der andre E.

Sack.nr (Mitthlgn d. Instituts f. österr. Gesch. 1 9, 55

— 7 5). Nur über des Ersteren Abhandlung wollen

wir hier berichten. Durch die abweichenden Mei-

nungen zahlreicher Gelehrten angeregt, will er seine

frühere Ansicht nach längerer Pause noch näher

begründen. Woher kommt es nun, dass sich in

dieser Sache so endlos viel neue Ansichten kund-

thun? Ein Wort Goethes umwandelnd, kann man
darauf antworten: „Denn eben, wo die Quellen

fehlen, da stellt zur rechten Zeit ’ne Hypothek
sich ein.“ Nun sind ja freilich Quellen für diese

Zeit genug vorhanden. Aber was für welche?

Zweifelhafte, sich widersprechende, aber keine,

die mit einem Male alle Bedenken löste.

Daher der Streit! Und nun kommt noch religiöse

Voreingenommenheit ins Spiel, Vorliebe oder

Widerwille und Misstrauen gegen vorhandene
kirchliche Einrichtungen, und so entstehen nach
dem jeweiligen Standpunkt des Forschers, je

nach seinem Scharfsinn, seiner Gcschichtskennt-

niss und mehr oder weniger erregten Einbildungs-

kraft die verschiedenartigsten Lösungen der
Frage, die für den Augenblick durch geschickte

Gruppirung der Beweise blenden, bei näherem
Eingehen darauf immer wieder von anderen ver-

worfen w'erden. Sie stehen auf einer Stufe mit

den Versuchen neuerer Zeit, einen schönen Torso
durch einen neuen Kopf, durch Arme und Beine
in künstlich ausgeklügelter Weise zu ergänzen. —
Der Kern der ganzen Sache liegt in der Ent-
scheidung über Echtheit oder Unechtheit dreier

Kapitel der vita Hadriani, die über Karls Schen-
kung an den Papst handeln, und über die einiger
bedenklichen Aktenstücke, die gewöhnlich in die
Beweisführung hineingezogen werden. M. gehört
nun nebst Sybei und Ranke zu denen, die die
bezeichneten Quellen als unhaltbar verwerfen und
darin die einfachste Lösung bieten, während die
Gegner sich abmühen müssen, die Annehmbarkeit
derselben durch immer neue Vermuthungen zu
beweisen und entstehende Widersprüche zu heben.
Sehr methodisch geht M. dabei zu Werk. Achn-
lich wie Lindner legt er erst „die wahre Gestalt
der Dinge von 754—814“ an der Hand der
übrigen Quellen mit Ausschluss der vita Hadriani
dar und zwar zunächst die Begründung, sodann
den Niedergang, zuletzt die Eingliederung des
Papststaates in das karolingische Kaiserreich.
Er zieht nämlich den Ausdruck „Papststaat“ vor
„Kirchenstaat“ vor, weil es sich dabei nicht um
innerkirchliche Dinge handelt. Mit grosser Schärfe
die einschlägigen Qucllenstellen beurteilend und
vergleichend, stellt er für die Versammlung in
Ponthion Pippins freiwillige eidliche Zusicherung
der Rückerstattung Ravennas, für S. Denvs das
Versprechen der Verteidigung der Kirche, den
Liebesbund zwischen König und Papst und die

Verleihung des Patriziats fest, das er nur als

Ehrentitel betrachtet. In dem Zweifel über die

zwei Versammlungen in Brennacutn (Braisne) und

Carisiacum (Kiersy) ist er geneigt sich für die

erstere zu entscheiden. Betreffs des Friedens

von 7 54 nimmt er keine völlige Rückerstattung,

sondern nur eine Bezeichnung zu überweisender

Städte in einer Friedensurkunde an und erst nach

dem zweiten Siege (7 56) die erste ausführliche

Ueberweisungsurkunde für den Papst. Nach der

Niederwerfung der Langobarden durch Karl tri«

die Schenkungsfrage in ein neues Stadium. Der

König ist gegen eine Zerstückelung des eben

eroberten Langobardenreichs. Dadurch und

durch die den Papst überraschende Ankunft des

Herrschers in Rom, durch die in das Patriziat

neu hineingelegten Rechte und Herrschaftsbefug-

nisse, endlich durch die weitgehenden Ansprüche

Hadrians entsteht eine Verstimmung zwischen ihm

und seinem Bundesgenossen, die sich in dem Ab-

bruch des brieflichen Verkehrs zwischen ihnen

und in der Begünstigung des Bischofs Leo von

Ravenna durch Karl kundgiebt. Hadrians Re-

gierung sieht M. nicht als eine glanzvolle an, wie

andre meinen, sondern als eine Zeit der Er-

schütterung und des Niedergangs des Papststaates;

als eine seiner völligen Unterordnung unter das

Kaiserreich die unter Leo 111., der Karl huldigt

und Treue gelobt. Die Kaiserkrönung ist nach

M. schon in Paderborn beratben und beschlossen

worden, und nur, dass sic durch die Hand Leos

•geschah, ist für den Frankenkönig unerwartet,

wider seinen Willen und daher ihn verstimmend.

Den Päpsten gegenüber gewährt sic ihm oberst-

richterlichc Gewalt, und deren etwaige Ansprüche

auf Krönung der Kaiser erweisen sich bei der

Ludwigs des Frommen als nicht berücksichtigt.

Die grösste Schärfe entfaltet M. im zweiten

Abschnitt bei der Erwägung des Inhalts und

Wortlauts der drei Kapitel in der vita Hadriani;

er zeigt, wie sie mit sich selbst, mit allen übrigen

Quellen, mit Karls Charakter, mit den späteren

Vorgängen in Italien in Widerspruch stehen;

wie keine glaubwürdige Urkunde, keine zeit-

genössische fränkische Chronik, nicht die vita

Stephans, Pauls, Leos III., nicht der Vertrag

Ludwigs des Frommen von 817 des Berichts

der vita Hadriani gedenkt. Verdächtig ist ferner

die Uebertreibung des Ausdrucks, der plötzliche

Abbruch politischer Erzählung nach jener roman-

haften Darstellung, das Ausschweigen über wich-

tige staatliche Ereignisse der späteren Zeit, „der

schreckliche Eid“ Karls, der seinen späteren

Handlungen nicht entspricht, ein Umstand, der

einen bei dem gewissenhaften Herrscher nicht

gut anzunchmenden Eidbruch zur Voraussetzung

hat. Auch stimmt die Verherrlichung des Über-

herrn durch das römische Volk nicht mit solchem

Eidbruch und nicht Karls dcmuthsvolles Benehmen

gegen Hadrian mit seinem berrschsüchtigen
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„cäsaropapistiscben“ Charakter, den M. aller-

dings trotz der angeblichen Verehrung für den
grossen Mann zur Kräftigung seiner Beweise
etwas zu schwarz ausraalt. Man könnte nun
freilich fragen: Welchen Zweck sollte eine Fäl-

schung in einer Lebensbeschreibung haben? Die.

Stelle einer Urkunde als Unterlage eines neuen

Vertrages konnte sie höchstens in später Zeit

vertreten, aber nicht im 8. Jh. Sie kann also

nur auf Grund einer irrigen Ueberlieferung oder

einer falschen in Rom vorhandenen Urkunde in

die Lebensbeschreibung hineingerathen sein, wie

M. auch wirklich annimmt. Jedenfalls dient sie

noch heute dazu, die Forscher irrezufQbren und

ihnen unnützes Kopfzerbrechen zu machen. Mit

gleicher Schärfe, wie bei der erwähnten Unter-

suchung, fertigt M. seine Gegner ab, die Schwä-
chen ihrer Beweisführung schonungslos aufdeckend

und auch hierbei methodisch verfahrend, indem

er abweichende Ansichten, wie die Annahme von
Fälschungen, theilweisen Einschiebungen, Behaup-

tung der Echtheit mit oder ohne Einschränkung

u. a. m. gruppenweise durchnimmt. In Anhang 1

tritt er Hauck in der vollen Verwerfung des

Ludovicianum von 8 1 7 nicht bei
,

betont aber

doch, dass die Stelle über Corsika allseitig als

cingeschwärzt angenommen wird, und das9 die

Grenzbestimmung a Lunis nicht wiederholt wird,

man sich also weder auf eine Urkunde, noch auf

die vita Hadriani zu berufen wagte; ferner, dass

das Dukat von Rom erst 8 1 7 dem Papst förm-

lich zugesprochen worden ist. Die Wiederauf-

nahme der Stelle a Lunis im Ottonianum 962
führt er auf die Gleichgültigkeit Ottos I. gegen

deren Inhalt und die Kritiklosigkeit der damaligen

Deutschen und Römer zurück. Das falsche

Fantuzzianum (pactum Pippini) erklärt er für die

Grundlage der Fälschung in der vita Hadriani,

also für im 8. Jh. entstanden, eine Annahme,
durch welche viele Schwierigkeiten erledigt

werden. Das constitutum Constantini, von ihm

„Generalkonzession “ genannt, hält er für eine

Fälschung zum Zweck der Erhöhung der römi-

schen Kirche, die nicht vor 7 72, sondern erst

nach Karls Kaiserkrönung und zwar von einem

einzigen Verfasser, aber in verschiedenen Zeiten

gemacht worden ist; daher stamme auch die

Zerfahrenheit in diesem Aktenstück. Bei aller

Anerkennung der Schärfe und Allseitigkeit der

Untersuchung müssen wir bedauern, dass der Vf.,

die Kenntniss seiner früheren Beweisführungen

voraussetzend, oft nur Behauptungen ohne Be-

weise aufgestellt, sich in psychologischen Ver-

muthungen ergangen und selbstcrfundene Seelen-

gcmälde zu seinen Begründungen verwandt, man-
chen Widerspruch sich gestattet, manchen Irrthum

mit eingeflochten hat, wie z. B. den, dass Angilbert

ein Bruder Karls und der Ueberbringer der libri

1 arolini in Rom gewesen sei, ferner, dass Ha-
drian die Beschlüsse des Konzils von Konstan-

tinopel (787) nicht an Karl geschickt habe,

während Hampe (N. Arch. 23, 83 ff.) das Gegen-
theil von beiden Behauptungen erweist. Endlich

ist noch zu bemerken, dass die Abhandlung von
Druckfehlern wimmelt; ferner, dass der Vf. selbst

den Ausdruck „sophistisch" auf seine Gegner
anwendet (S. 122), den er einst dem Berichter-

statter betreffs seiner eignen Ausführungen so

sehr verargte, obwohl er in beiden Fällen doch
nur »gewunden, gekünstelt“ bedeuten soll; zu

billigen aber, dass er Kehrs ungehörigen Ton
Sackur gegenüber rügt.

Berlin. H. Hahn.

E. Wintzer, Denis Papins Erlebnisse in Mar-
burg. 1688— 1695. Mit Benutzung neuer Quellen.

Marburg, N. G. Eiwert, 1898. IV u. 71 S. 8° mit

1 Abbild. M. 1,50.

Von der Ansicht ausgehend, dass die vor-

handenen Lebensbeschreibungen Papins der Er-

gänzung bedürften, weil sie die Marburger Uni-

versitätsakten unberücksichtigt Hessen, unternimmt

es der Vf., die Episode aus Papins Leben, welche

die Jahre seines Aufenthaltes in Marburg umfasst,

von Neuem ausführlicher darzustellen. Der Natur

der Sache nach trifft dieser Vorwurf der Unvoll-

ständigkeit in erster Linie die zuletzt erschienene

dieser Lebensbeschreibungen, also die, welche

ich, gestützt auf ein reiches handschriftliches, bis

dahin unbenutztes Material, 1881 im Verlage der

Berliner Akademie veröffentlicht habe, dabei zu-

gleich das Material selbst, den Briefwechsel Pa-

pins mit Huygens, Leibniz u. A. vorlegend. Dabei

hat aber der Vf. übersehen, dass ich selbst be-

reits mehrere Ergänzungen meiner Arbeit gelie-

fert und in den Sitzungsberichten der Akademie
vom 9. Nov. 1882 Nr. XLIV, sowie den Mit-

theilungen des Vereins f. hess. Gesch. und Lan-

deskde N. F. 10. Bd. auf S. LXXXV bekannt

gegeben habe, welche letztere Arbeit den Brief-

wechsel Leibnizens mit von Staff bespricht. So

kommt er mit der Berichtigung meiner Angaben

über die l'amilienverhältnisse des Erfinders der

Dampfmaschine um 1 6 Jahre zu spät. Aus den

Marburger und Casseler Kirchenbüchern und einer

Schrift von Beiton und Boumon: La famille de

Denis Papin habe ich in der erstgenannten Ab-

handlung nicht nur dasselbe bereits mitgetheilt,

was er auf S. 1 1 f. als neu bringt. Ich habe

dort auch zugefügt, dass Papin 1691 zum Kirchen-

ältesten der französischen Gemeinde gewählt wurde.

Aber auch die von mir verfasste Lebensbeschrei-

bung selbst bat der Vf. nur oberflächhch ange-

sehen, wie denn die auf S. 5 und 29 von ihm

als Berichtigungen dessen, was ich gesagt haben

soll, gegebene Mittheilung mit dem überein9timmt,

was ich wirklich gesagt habe. Es bleibt also nur

die Berichtigung auf S. 40 als neu übrig.

Ehe ich auf diese eingehe, muss ich darauf

Hinweisen, dass mir das Vorhandensein der Uni-
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versitätsaktcn bei Bearbeitung von Papins Bio-

graphie durchaus nicht unbekannt war, dass ich

von ihrer Einsichtnahme abstand, nachdem mir

von sachkundiger Seite, wenn ich mich recht er-

innere von Prof. Cäsar, versichert worden war,

dass in ihnen für meine Zwecke Wichtiges nicht

enthalten sei. Dies (Jrtbeil wird durch das vor-

liegende Buch nur bestätigt. Denn das Neue,

was es bringt, beschränkt sich auf die zuletzt

erwähnte Berichtigung, dass der Streit zwischen

dem Prediger der Marburger französischen Ge-
meinde und Papin nicht durch ein Schiedsgericht,

wie ich angegeben hatte, sondern durch das Kon-
sistorium dieser Gemeinde unter Heranziehung

der Familienhäupter und der Prediger zweier

benachbarter Gemeinden geschlichtet wurde, auf

die Mittheilung der Lebensverhältnisse von Män-
nern, die damals mit Papin in Marburg in Be-
ziehung traten, von Otho, den beiden Andreae
u. A., endlich auf die Schilderung der Unterord-

nung der französischen reforrnirten Kirche Hessens
unter die hessische Staatskirche (S. 55), eine

Notiz, über deren Neuheit ich allerdings kein

Urthcil habe. Jedenfalls sind diese sämmtlicben

Berichtigungen für Papins Erlebnisse gänzlich

belanglos.

Ebenso haben die fünf aus denselben Akten
stammenden Beilagen ein nur untergeordnetes
Interesse, wichtiger ist die sechste dem Staats-

archiv entnommene, die der Vf. freilich in sehr

anfechtbarer Weise deutet. Es ist ein Brief von
Papin an den Landgrafen Carl von Hessen ohne
Datum. Ohne jegliche Begründung verweist ihn

Wintzcr in die Zeit vor 1692, während die ober-
flächlichste Einsicht in die Nr. 84, 86 und na-

mentlich 88 des meiner Biographie Papins zuge-
fügten Briefwechsels mit grosser Wahrscheinlich-
keit ergiebt, dass er im Anfang des Jahres 1700
geschrieben wurde. Daraus, dass Papin in dem
Briefe von den wohlgelungenen Versuchen mit
der „Maschine in der Grotte“ redet, zieht der
Vf. den Schluss, Papin habe die Morizgrotte in

Wilhelmshöhe mit Wasserheizung versehen sollen.

Auf diese Ungeheuerlichkeit wäre er wohl schwer-
lich gekommen, wenn er den a. a. O. mitgetheil-

ten Brief von Staffs an Leibniz berücksichtigt
hätte, wenn er bedacht hätte, dass man doch
nie, wenn anders eine W asserheizung Sinn haben
soll, deren Kessel und Ofen in dem zu heizen-
den Raume aufstellt. Viel näher liegt es, zur
Erklärung der allerdings zweifelhaften Grotte an
einen Keller oder ähnlichen Raum des alten
landgräflichen Schlosses am Ufer der Fulda in

Cassel zu denken, um so mehr, als Papin 1698
daselbst Versuche mit einer Dampfmaschine (s.

Biographie S. 96) angestcllt hat, und der bei den
Versuchen in der Grotte eine Hauptrolle spie-
lende Ccntrifugalventilator auch bei den in dem
Briefe erwähnten Versuchen durch Wasserkraft
getrieben werden sollte. Bei dieser Gelegenheit

muss ich bedauern, dass W. jetzt noch, wo der

Ccntrifugalventilator eine ausgebreitete Verwen-

dung gefunden hat, die von Papin aus damals

berechtigten Gründen angenommene Bezeichnung

des hessischen Blasebalges beibehalten hat. Das

muss bei Laien das Missverständniss hervor-

rufen, dass beides verschiedene Dinge seien.

Ganz besonders aber ist Einspruch zu erheben

gegen die S. 23 ausgesprochene Ansicht, dass

Papin wohl die erste Dampfmaschine, welche

mit Hilfe der Dampfkraft die Kräfte der atmosphä-

rischen und der komprimirten Luft in Wirksam-

keit setzt, Watt aber die, in der die Dampfkraft

zur alleinigen vollen Geltung kommt, erfunden

habe. Versteht denn der Vf. nicht, dass Papin

die komprimirte Luft nur «als Puffer zum Schutz

gegen die sonst zu heftige Wirkung des Stusses

des expandirenden Dampfes benutzen wollte, sind

ihm, der sich doch über die Arbeiten eines Papins

zum Richter setzt, die einfachsten Grundsätze zur

Verwendung von Kräften für technische Zwecke

unbekannt, wonach die Luft sich wieder aus-

dehnend nahe genug dieselbe Arbeit verrichtet,

welche die alleinige volle Wirkung des Dampfes

zu ihrer Zusammendrückung aufwendete? Nach

dem Gesagten dürfte der Werth der vorliegen-

den Schrift mindestes zweifelhaft sein.

Clausthal. E. Gerl and.

Rechts- und Staatswissenschaften.

Zacher, Die Arbeiter -Versicherung im Auslande.

Heft V. Die Arbeiter -Versicherung in Eng-

land (Grossbritannien). Berlin, Verlag der Arbeiter-

Versorgung, A. Troschel, 1899. 99 S. gr. 8*. M. 2.

Ganz dem Einflüsse der modernen .Arbeiter-

versicherung, wie sie besonders in Deutschland

zur Durchführung gelangt ist, hat sich England,

das Mutterland des Manchesterthums und des

help yoursclf, nicht entziehen können; das zeigt

vor Allem die Annahme des Unfallversicherungs-

gesetzes vom 6. August 1897, das als Workmen's

Compensation Act mit Gesetzeskraft vom 1. Juli

1898 publizirt ist. Wenngleich die Regelung der

englischen Unfallversicherung durch das neue

Gesetz an Umfang des Personen- und Gcfabren-

kreises, Höhe und Sicherheit der Entschädigungs-

leistungen, Ausgestaltung des Entschädigungsver-

fahrens, Förderung der Unfallverhütung und vielen

andern Beziehungen hinter der deutschen Unfall-

versicherung zurückblcibt, so bedeutet doch das

neue Gesetz einen grossen Fortschritt gegen die

früheren Rechtszustände. Mit ihm ist in Eng-

land einerseits die Unfallcntschädigungspllicht nach

gesetzlich bestimmten Sätzen eingeführt worden

— wenn auch nur für (Tie Arbeiter der gefähr-

licheren Gewerbezweige, andererseits hat der

Grundsatz Anerkennung gefunden, dass die

durch die Industrie hervorgerufenen Betriebs-

unfälle auch dieser als ein Thcil der Produktions-
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kosten zur Last fallen sollen. Damit ist der

erste Schritt zu einer modernen Sozialpolitik von

England gethan, und es wird zu einem weiteren

Ausbau dieser Gesetzgebung gerade durch die

Unvollkommenheiten des bestehenden Unfallgc-

setzes gezwungen werden. Was die Kranken-

fürsorge betrifft, so ist sic in England der frei-

willigen Selbsthilfe der Betheiligten überlassen.

Vorzüglich befassen sich mit ihr drei Organisa-

tionen: 1. die Friendly Societies (Hilfsvereine),

2. die Collecting Societies (Begräbnisskassen) und

Industrial Assurance Companies (Versicherungs-

Gesellschaften), 3. die Trade Unions (Gewerk-

vereine). Den Friendly Societies und den Col-

lecting Societies usw. ist erst i. J.
1896 durch

den Friendly Societies Act und den Collecting

Societies and Industrial Assurance Companies Act,

weicht: das für die Kranken- und Begräbniss-

kassen geltende und bis dahin in zahlreichen

Gesetzen niedergelegte Recht codificirten, ein

klarer Rechtsboden geschaffen worden. Aber

die freiwillige Krankenfürsorge kann weder an

Umfang noch an Inhalt einen Vergleich mit der

zwangsgesetzlichen in Deutschland aushaltcn. In

den vorhergenannten Vereinigungen dürfte kaum

die Hälfte der gewerblichen Arbeiterschaft Eng-

lands versichert sein, und gerade die bedürftig-

sten Arbeiterklassen entbehren unter der Herr-

schaft dieses Systems der nothwendigen Kranken-

fürsorge. Auch die Leistungen dieser Vereini-

gungen bleiben hinter denen der deutschen

Krankenversicherung erheblich zurück, und ihre

Erfolge werden kaum höher zu veranschlagen

sein, als die in Deutschland vor Einführung der

Zwangsversicherung. Ganz im Rückstände ist

England geblieben auf dem Gebiete der Alters-

und Invaliden- bezw. Wittwen- und Waisen-

fürsorge; bei dem Interesse, das diesen Fragen

aber augenblicklich in England entgegengebracht

wird, steht zu hoffen, dass sie nicht eher von

der Tagesordnung verschwinden werden, als bis

sie in der einen oder andern Weise ihre Lösung

gefunden haben.

Zacher veröffentlicht in dem 5. Hefte die

Gesetze über die Hilfsvereinc und die Begräb-

nisskassen vom 7. August 1896 im Text, denen

er das Unfallentschädigungsgesetz vom 6. August

1897 auch in deutscher Ucbcrsetzung folgen lässt.

In der Einleitung, die er den Texten voraus-

schickt, giebt er uns eine inustcrgiltige Uebcr-

sicht über den gegenwärtigen Stand der engli-

schen Gesetzgebung und der gesetzgeberischen

Vorarbeiten auf den drei Gebieten der Kranken-,

Unfall-, Alters- und Invalidenversicherung mit der

einschlägigen Statistik, die einen Vergleich

zwischen englischer und deutscher Arbeiterver-

sicherung ermöglicht.

Berlin.
J.

Rothholz.

Kunstwissenschaften.

Hugo von Tschudi, Kunst und Publikum.
Rede zur Feier des allerhöchsten Geburtstages S.

Maj. des Kaisers und Königs am 27. Januar 1899

in der Königlichen Akademie der Künste gehalten.

Berlin, E. S. Mittler & Sohn, 1899. 25 S. 8 a
. M. 0,60.

Gegen den Leiter der Berliner National-Galcric

sind in der letzten Zeit wegen der Art der Um-
gestaltung dieser Sammlung und insbesondere

wegen der Einräumung mehrerer Säle des obe-

ren Stockwerks an Werke zeitgenössischer aus-

ländischer Künstler die heftigsten Angriffe er-

hoben worden. Der Theil der Oeffentlicbkeit,

dem das Gedeihen der deutschen Kunst wahrhaft

am Herzen liegt und der über die engsten Kirch-

thurmsinteressen hinwegzuschauen vermag, hat

sich aber durch diese zum Theil von wenig un-

eigennützigen Beweggründen eingegebenen An-

griffe nicht beirren lassen. Herr von Tschudi

hat nun an weithin sichtbarer und vernehmlicher

Stelle das Wort zur Abwehr ergriffen, nicht zu

einer scharfen Polemik, sondern um im vornehm-

sten Tone und in einer wahrhaft klassischen

Form seine Anschauung über das Wesen der

Kunstentwicklung und die Stellung des Publikums

zu ihr darzulegen. Was hier über künstlerische

Farbenblindheit und dann über Nationalität, In-

dividualismus und Schönheit gesagt wird, sind

goldene Worte, in höchstem Maasse beaebtens-

werth auch für den, der mit dem Redner nicht

in allen Punkten — z. B. über den Werth des

Gegenstandes und der Associationen — überein-

stimmt. „Nicht verlangen sollte er (der Laie),

dass der Künstler ihm die Natur zeigt, wie er

sie sieht, sondern er soll durch die Kunst lernen,

die Natur zu sehen“ (S. 20), das könnte man

über den Eingang zu jeder Gemäldesammlung

schreiben.

Paris. W. Gensei.

Notizen und Mittheilungen.

1. E. Por^bowlcz, Revision de la loi des voy-

clles finales en espagnol. Paris, Emile Bouillon,

1897. 24 S. 8°. Fr. 1,50.

2. Friedrich Hanssen, Notizen. Valparaiso, G. Helf-

mann, 1898. 10 S. 8».

1. Der Vf. nennt seine Schrift eine Revision der

spanischen Auslautgcsctzc mit Rücksicht auf die Arbeiten

von Zupilza (Jahrb. f. rom. u. engl- Philol. XII, S. 188 ff.)

und Jorct (Rom. 1, S. 444 ff.). Nach eingehender Unter-

suchung der spanischen Dialekte des Mittelalters kommt

er zu dem Schluss, dass das Spanische auf dem besten

Wege war, sich den gallo-romanischen Auslautgesetzcn

(Fall der Nachtonsilbe im Paroxytonis) anzupassen; es

wäre demnach die Verwandtschaft zwischen Hispnno-

romanisch und Gallo -romanisch eine viel engere, als

zwischen Spanisch und Italienisch. Im 14. und 15. Jh.

hätte dann die Schriftsprache die Entwicklung rückgän-

gig gemacht und die gesprochene Sprache dahin beein-

flusst, dass heute nur noch die vollen formen zu Recht

bestehen.
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2. Der durch seine spanischen Arbeiten (veröffent-

licht in den Annales de la Universidad, Santiago de

Chile) bekannte Vf. übt zunächst eine vernichtende

Kritik an Porebowicz’ Arbeit, geht dann im zweiten

Abschnitt zur Besprechung persönlicher Verhältnisse über

und macht zum Schluss eine kurze Bemerkung über das

ursprüngliche Metrum des Cid, in welcher er Cornu's

Ansicht bcipflichtet, dasselbe sei der Octonar gewesen.

Murrhardt. A. Keller.

Die Univ. Strassburg hat für d. Preis d. Lamey-
stiftg d. folgende Aufgabe ausgeschrieben: D. ana-

kreont Poesie d. 18. Jh.s in Dtschld in ihrem Ver-

haltn. zu d. franzos. Gesellschaftspoesie. D. Preis be-

trägt 2400 M., d. Arbeiten müssen bis zum 1. Jan. 1901
eingesandt werden, d. Ergcbniss wird am I. Mai 1901
veröffentlicht

Im Verlage von F. A. Perthes in Gotha wird vom
Oktober d. J. ab Dr. Armin Tille eine Monatsschrift

zur Förderg d. landesgeschichtl. Forschg unter d. Titel

Deutsche Geschichtsblätter herausgeben. Unter
d. Mitarbeitern werden u. A. genannt die Proff. Breysig
(Berlin). Erler (Königsb.), Finke (Freiburg i. B.), Heigcl

u. Heyck (München), Lamprecht (Leipzig), Mühlbacher
(Wien), v. d. Hopp (Marburg), Schulte (Breslau), Weber
(Prag), v. Zwiedineck- Südenhorst (Graz), die Archivare
Hansen (Köln), Mcrx (Magdeb.), Stalin (Stuttg.), Winter
(Stettin), Witte (Schwerin), die Gymn.- Direktoren Jäger
(Köln), Kämmet (Leipz.), Vogt (Nürnberg), Sektionschef
von Inama-Stemegg (Wien). Die Zeitschr. will d. For-
scher auf lokalem u. territorial. Gebiet mit dem bekannt
machen, was im Verlauf der allgemeinen Forschg sie

zu fordern geeignet ist, dann ihnen Kunde geben von
allen Versuchen lokal, u. territor. Geschichtsforschg,
die, nur an e. Punkte d. dtsch. Entwicklg, für e. Dorf
od. e. Stadt od. e. Territorium unternommen, dennoch
bei d. besond. Charakter d. Gegenstandes od. d. her-
vorrag. Eigenart des bei d. Untersuchg eingeschlag.
Weges allg. Beachtg beanspruchen u. f. verwandte
Forschgn vorbildlich sein können. — Der Umfang der
Hefte wird mindestens 1'/, Bog. sein, d. Jahrg. kostet
M. 6.

Die afrikan. Abthcilg d. Museums f. Völker-
kde zu Berlin hat kürzlich e. Sammlg von Kunst-
alterthümern aus d. Stadt Benin nördl. von d.
Goldküste erhalten; es sind hauptsächl. Bronzeplatten
mit e. menschl. Figur in Reliefarbeit u. geschnitzte
Eicfantenzahne.

Gelehrte Gesellschaften und Vereine.
Sitzgsber. d. Kgl. Preuss. Akad. d. Wiss. zu Berlin.*)

27. Juli. Gesammtsitzg. Vors. Sekretär: Hr. Di eis.

Hr. Erman legte e. Aufsatz d. Hrn. Dr. Heinrich
Schäfer Bruchstücke eines koptischen Romans
üb. d. Erobcrg Aegyptens durch Kambyses vor.
Auf 6 Pcrgamentblättern

, die durch Hrn. Dr. Reinhardt
in das ägypt. Museum gelangt sind, findet sich folgende
Erzählg: Kambyses, der auch Nebukadnezar heisst und
König der Assyrcr ist, fordert d. „Ostländer“ auf, sich
ihm zu unterwerfen. Als sich diese, im Vertrauen auf ihre
ägypt. Oberherren, ihm widersetzen, sucht er sich vorerst
der Acgypter mit List zu bemächtigen. Er verbreitet unter
ihnen einen gefälschten Brief ihres Königs Apries, in
dem sie zu einem best des Apis cingeladen werden; bei
diesem Feste denkt Kambyses sie zu überfallen. — Eine
ähnliche Sage lag dem Johannes von Nikiu, dem Vf.
einer Weltchronik um 700 n. Chr., vor.

Hr. Sachau legte eine vom Herzog de Loubat der
Akad. übersendete, in Photochrpmographie hcrgestelltc,
von Dr. E. T. Hamy besorgte Ausgabe des Cod. Tellc-

a
V
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.
den Sitzungsberichten cr-

H M . ? J
«“hdungen vom i. Jan. ISW *h zum Pre.se von
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f.
‘D
U 2 'SUrk 2 M.) durch die Verlags-buchhandlung von G. Reimer zu beziehen.

riano-Remensis, einer Mexikan. Hieroglyphen-Hdschr. mit

Span. Beischriften vor, welche in der Bibliotheque Natio-

nale zu Paris aufbew&hrt wird.

Hr. Sachau legt den zweiten Vorbericht üb. e.

Forschungsreise in Armenien von Dr. W. Bdck

und Dr. C. F. Lehmann, datirt Erzingian den 28. Juni

1899, vor.

Die philos.-hist. CI. hat Hm. Prof. Gustav Bauch
in Breslau zu Studien über die Reformationsgesch. 1000

Mark bewilligt.

Auf d. Generalversammlg d. Gesamlvcreins d. dtsch.

Geseh.- u. Altertk.- Vereine in Strassburg (25.— 28. Sptbr.)

werden in den Hauptversammlgn Hr. Var re nt rapp üb.

Strassburgs Einwirkg auf Goethes histor. Anschauungen,

Hr. Henning üb. d. Vorgesch. d. Elsasses, Hr. Bloch
üb. d. geschichtl. Einheit des Elsasses sprechen. Für

d. Sektionssitzgn sind Vorträge angemetdet von den

Herren Keller in Strassb. üb. d. Hortus deliciaram d.

Herrad v. Landsberg, Henning in Strassb. üb. d. dtsch.

Siedelgsfragen, Anthes aus Darmstadt üb. röm. Skulp-

turen d. rechtsrhein. Gebiete u. üb. d. Technik d. Mauer-

baus an Kastellen u. Thürmen d. Odenwaldlinic, Kühl

aus Worms üb. neolith. Keramik am Mittelrhein, Mehlis

aus Neustadt a. H. üb. d. vorröm. u. röm. Befestiggn in

d. Nordvogcscn u. im Haardtgebirge, Riese aus Frank-

furt a. M. üb. terra sigillata aus Rom, Thramer in

Strassb. üb. d. röm. Strassb., Wolff aus Frankf. a. M.

üb. d. Aufgaben d. westdtsch. Gcsch.-Vereine nach Auf-

lösg d. Reichs -Limes -Kommission. Die Herren Thu-

dichuni aus Tübingen u. Lamprecht aus Leipzig wer-

den üb. d. Fortschritte d. Grundkartenarbeit, Paulus

aus Stuttgart u. P. Walle aus Berlin üb. d. Stand d.

Denkmalschutzes u. d. Denkmalpflege, Bresslau in

Strassb. üb. d. Stand der Forschgn üb. d. dtsche Stadt

verfassg berichten. Hr. Lienhart aus Markirch wird

üb. d. Sprachenkarte d. Elsasses, Hr. Geny aus Schied-

stadt üb. d. Schlettstadtcr Stadtrechte, Hr. Knod in

Strassb. üb. d. dtsche Nation in Padua, Hr. Lamprecht

üb. kulturgeschichtl. Publikationen, Hr. Witte aus Hage-

nau üb. d. Burggrafen Friedr. III. v. Nürnberg u. d. att-

zollcrn sehen Besitz in Oesterr., Hr. v. Zwiedineck aus

Graz üb. d. Ausbeutg d. österr. Privatarchive u. d. Bc-

gründg d. Wien. Histor. Kommission sprechen. Hr.

Grotefend aus Schwerin wird die Frage behandeln

Wie können Vereine u. Archive beitragen zur Förderg

d. mittelalte’rl. Kalender- u. Festkde? Das Thema des

Vortrags v. Hrn. Prümers aus Posen lautet: Verschie-

dene Anfragen betr. d. Kolon isat. d. Ostens.

Personalchronik.

Ernennungen, Auszeichnungen usw.

I. An Universitäten usw. Privatdoz. Dr. Dausch

a. d. Univ. München zum Prof. d. Exegese u. bibl.

Hilfswissensch. a. Lyceum in Passau ernannt. — 0er

ao. Prof. f. vergi. Sprachwisscnsch. a. d. Univ. Mar-

bürg, Dr. Paul Kretschmer, als o. Prof, an d. Univ.

Wien berufen. — Dem Bibliothekar Dr. Focke a. d.

Univ.- Bibi, in Göttingen ist d. Titel Obcrbibliothektf

verliehen worden. — Wissenschaft!. Hilfsarbeiter d.

ständisch. Landesbibliothek in Kassel, Dr. Held mann,

f. Gcsch. d. M.-A.s an d. Univ. Halle habilitirt-

II. An Gymnasien usw. Rektor Schrcmmel von

d. Realsch. in Kissingen ist an d. Realsch. in Traun-

stein, Rektor Dr. Oertel von d. Progymn. in Kusel an

d. Gymn. in Kaiserslautern versetzt. — Lehrer Met-

schnnbel von d. Krcisrcalsch. zu Kegensburg z. Rektor

an d. Realsch. in Kissingen, Lehrer Dr. End von •

Ludwigskrcisrealsch. in München z. Rektor d. Realsch.

in Hof, Prof. Gcorgii vom Gymn. in Neustadt a. H. zum

Rektor d. Progymn. in Kusel ernannt. — Als Professoren

sind versetzt worden die Lehrer Wegmann vom Gymn.

in Ncuburg a. D. an d. Gymn. in Weiden, 1 hyre
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vom Gymn. in Bamberg an d. Gytnn. in Schweinfurt,

Bogner vom Gymn. in Weissenburg an d. Gymn. in

Asehaffenburg, Marquardt vom Gymn. in Kaisers-

lautern an d. 3. Krcisrealsch. in München, Dr. Nüss-
lein vom Gymn. in Kronach an d. Gymn. in Neumarkt.

Todesfälle:
Der Hgb. d. Jahrbb. f. Philol. u. Pädag.

,
Konrektor

emer. d. Vitzthumsch. Gymn., Prof. Dr. Alfred Fleck-
eisen, am 7. Aug. , 78 J. alt, in Dresden; d. Kanzler
d. Univ., o. Prof. d. Theologie Dr. Karl v. Weiz-
säcker, am 12. Aug., im 77. J., in Tübingen.

Neu erschienene Werke,
vom io. bis IS. August in der Redaktion cingclicfcn.

Ambrosi, L., Che cos' e la Materia? ftom, Soc. edi*

tricc Dante Alighieri. L. 1,25.

Derselbe, La filosofia nel gran ciclo dcllc produ-

zioni umane. Ebda. L. 0,50.

Derselbe, Liberia o necessita nell’ azione umana?
Ebda. L. 0,50.

Apelt, K., D. Konsumtion d. wichtigsten Kulturländer

in d. letzt. Jahrzehnten. Brl., Puttkammer & Mühlbrccht.

M. 3,60.

Boeve de Haumtonc, D. anglonormnnn. Zum 1. Male
hgb. v. A. Stimming. [Bibliotheca Normannica. VII.]

Halle, Niemcyer. M. 12.

Breiten stein, H., 21 Jahre in Indien. I: Borneo.

Lpz.. Th. Griebon. M. 5.50.

Dan mark s Breve fra Middelalderen, Fortegneise over.

Udg. ved Kr. Erslev. III, 1. Kopenh., Gad Komm. Bd. I

—III, 1. Kr. 10.

Dictionnaire militaire. Encyclopedie des Sciences

militaires. 14; Intendance— Magasins. Paris, Berger-

Levrault. Fr. 3.

Enneccerus, L., u. H. O. Lehmann, D. bürgerl.

Recht. E. Einführg in d. Recht d. BGB. II, 2. Leh-

mann, Familienrecht. Marburg, Eiwert. M. 4.

Probe ni us. L., D. naturwissenschafU. Kulturlehre.

[Allg.-vcrständl. naturwissenschafU. Abhdlgn. 20. (S.-A.

a. d. NaturwissenschafU. Wochenschrift).] Brl., Dümm-
ler. M. I.

Gneisse, K., Deduktion u. Induktion. E. Begriffs-

bestimmg. Strassb., Hcitz. M. 1,20.

Grimm, H., Leben Michclangelo’s. 7. Lief. Brl. u.

Stttg., Spemann. M. 2.

Guttmann, F., D. Mündelsicherh. d. dtsch. Hypo-
thekenpfandbriefe. Brl, ,

Puttkammer & Mühlbrecht.

M. 1,20.

Hatzfeld, A., ct Darmcsteter, A., Dictionn. general

de la langue fran^f. 26. fase. Paris. Delagrave. Fr. t.

Historie, Danmarks Rigcs, af J. Stenstrup u. A. 58.

H. Kopenh., Bojcsen. Kr. 1.

Isaiah, The Book of the Prophet. Critical edition

by T. K. Cheyne. [The Sacred Books of the O. T. A
critical edition of the hebrew text, under the direction

of Paul Haupt.] Lpz., Hinrichs. M. 12,50.

Justiz- Statistik, Dtsche. Bearb. v. Reichs-Justizamt.

Jahrg. IX. Brl., Puttkammer & Mühlbrecht. M. 8.

Kudelka. Th., D. landwirthschaftl. Genossenschafts-
wesen in Frankr. Ebda. M. 3.

Kuhn, A., Allg. Kunst-Gesch. 18. Lief. Einsiedeln,

Benziger & Co. M. 2.

Rozenraad, C., D. wirthschaftl. Entwicklg Dtschlds.

Brl., Puttkammer & Mühlbrccht. M. 1,20.

Schleich ert, F., Pflanzcnphvsiolog. Experimente im

Winter. [Allg.- vcrständl. naturwissenschafU. Abhdlgn.

19. (S.-A. a. d. NaturwissenschafU. Wochenschrift).] Brl.,

Dümmler. M. 1.

Schumacher, Fr., Leon Battista Alberti u. s. Schule.

[D. Baukunst, hgb. v. Borrmann u. Graul. II, 1.] Brl.

u. Stttg., Spemann. M. 3.

Sillib, R., Zur Gesch. d. Augustinerklosters in Heidel-

berg. [Neues Arch. f. d. Gesch. d. Stadt Heidelberg. IV,

I.) Heidelb., Koestcr Komm.

Souchon, A., La propriete paysanne. Paris, Librairic

de la Soc. du recueil general des lois et des arrets.

Fr. 6.

Stolle, Frz., Wo schlug Cäsar d. Ariovist ? Strassb.,

Heitz. M. 1,20.

Veröffentlichgn d. grosshzgl. bnd. Sammlgn f.

Alterth.- u. Völkerkde in Karlsruhe u. d. Karlsruh. Alter-

thums-Vereins. II. H. 1899. Karlsr., Braun. M. 5.

Wern icke, A., Rieh. Wagner als Erzieher. [S.-A. aus

Reins „Encyklop&d. Hdb. d. Pädagogik*.] Langensalza,

Beyer & Söhne.

Wertheim, K., Wtb. d. engl. Rechts. Brl., Putt-

kammer & Mühlbrccht. M. 10.

Wirkgn d. modern. Feuerwaffen. Nach Angaben d.

russ. Werkes: J. v. Bloch, D. Krieg. Ebd. M. 0,80.

Wittenberg, M., Mündelgelder u. Hypothekenbanken.

Ebda. M. 1 ,60.

Demnächst erscheinende Werke.
Aus dem Gebiete des

Philosophie. Cossmann, P. N.
t

Elemente d.

empirisch. Teleologie. Stttg., A. Zimmer. M. 4.

Philologie u. Litleraturgeschichle. Weimars Fcst-

griisse zum 28. August 1899. Goethes Vaterstadt u.

dem Freien deutschen Hochstifl dargebracht von der

Grosshzgl. Bibliothek, dem Goethe -National- Museum,
dem Goethe -Schiller- Archiv. Etwa 9 Bog. Weimar,

Bühlau. M. 3. — Landberg. C. Graf, D- südarab.

Expedition d. kais. Akad. d. Wiss. in Wien u. d. Vor-

gehen d. Prof. Dr. D. H. Müller. München , Luka-

schik. M. 1.

Geschichte. Nicolaides, CI., Macedonicn. I). ge-

schichtl. Entwicklg d. macedon. Frage im Alterthum, im

M.-A. u. in d. neuer. Zeit. 18 Bog. Brl., Joh. Räde.

M. 4,80.

Geographie. Wohlrab. A., D. Vogtland als oro-

graph. Individuum. Stttg., Engelhorn. M. 6,40.

Staats- u. Rechtswissenschaft. Josephi, G., I).

Gesellschafts -Ausbau. E. Vorschlag zur Reform uns.

wirthschaftl. Zustiindc. Dresd., Pierson. M. 2,50.

Zeitschriftenschau.

Theologie und Religionswissenschaft.

Theologisch Tijdschrifl. 33, 4. J. C. Matth cs,

De begrippen rein en onrein in het 0. T. — H. P. Ber-

lage, 2 Cor. 5, 18— 21. — B. Tideman Izn., De

oorsprong van Loyola's geestelijke oefeningen cnz.

Revue chreiicnne. Aoüt. C.-E. Babut, Thomas,

ou le doute, etude biblique. — J. Walther, Le Sio-

nisme. — E. Ward de Charriere, Notre Exemple et

le christianismc social de Charles Sheldon. — Ch-

Fuster, Au pays des calvaires. — Em. Comba, Lettre

d‘ Italic.

Revue des Sciences ecclcsiastiques. Juillet. L. Sa-

lem bi er, L'Eglise et le Monde chrcticn ä la fin du

XIV® sieclc. — A. Chollet, Quelques considerations

sur une conception moniste de ITJnivers. — B. Do!-

hagaray, Le commerce des clcrcs. 1(1. — Marfc-Bona-

venture, Apercu historique sur Tordrc des Freres-

Mineure (fin). — L. Potevin, Un nouveau traitc de

l’Office divin.

Philosophie und Pädagogik.

Jahrb. /. Philos. u. speculat. Theologie. XIV, 1.

Gr. de Holtum, Quaeritur utrum episcopatus sit ordo.

— M. Glossncr, Scholastik, Rcformkatholizism. u.

rcformkathol. Philos. II. D. System d. Philos. — E.

W. M. Minjon,' D. Wesen d. Quantität. — E. Com-

mer. Fra Girolamo Savonarola (Forts.). Die Wahl

Alexandere VI.

Revue philosophique. Aoüt. Hartenberg, La peur

et le mccanismc des emotions. — G. Palante, Lespnt
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de corps: Remarques sociologiqucs. — L. Mari liier,

L'originc des dieux. II. — G. Belot, La Psychologie du

socialisme d'apres Gustave Le Bon.

Neue Blätter aus Süddeutsclüd. /. Erziehg u. ünierr.

28, 3, Baun, D. Bcdeutg von Brenz für d. Schule. —
E. Gundert, Ueb. d. Werth d. Unterr. in d. alttesta

mcntl. Gesch. — Kreeb, Luther als Choralkomponist.

Philologie und Litteraturgeschichte.

The Journal of Ihc R. Asiatic Society of Great

Urilain and Ireland. July. F. W. Thomas, Two
Liste of Words from Bäija’s *Harsa-Carita'. —• B. H.

Baden -Po weit, Notes on the Origin of the ‘Lunar’

and ‘Solar’ Aryan Tribes, and on the ‘Rajput’ Clans. —
R. C. Temple, A Theory of Universal Grammar, as

applied to a Group of Savage Languogcs. — E. W.
West, Notes on Zarathustra’* Doctrine regoniing the

Soul. — E. G. Browne, The Chahär Maqdla („Four

Discourscs") of Nidhdmi-i-'ArüiJi-iSamarqandi. — H.

Beveridge, HumäyOn’s Inscription at Jam. — C. Otto
Bl ad gen, Balonga, the oldest Capital of Champa. —
R. F. St. Andrew St. John, Mrammfi, — Taw Sein
Ko, Ari. — R. A. Nicholson, Persian Ms. attributed

to Fakhru’ddTn RäzT, with a Note on RisÄlatu ’l Ghufrftn

by Abü’l 'AUL al Ma'arri and other MSS. in the sumc
Collection. — Mabel Bode, The Author of the Sfisa-

navaipsa.

Mnemosyne. XXVII, 3. H. van Herwerden,
Euripiden. — J. C. Naber, Obscrvatiunculae de iure

Romano (cont). — S. A. Naber, Observationes mts-

ccllancac ad Plutarchi Vitas Parallelas (cont.). — J.

Vürthcim. Ad Aristoph. Avcs vs. 354. — J. van Lecu*
wen, KUATKI — IlüT Al’KI. — J. W. Beck, Quis-

quiliae. I.

The Journal of Hellenic Studics. XIX, 1. E. A.

Gardner, A Hcaa of Athenn, formerly in the Disney

Collection. — C. R. Peers, Greek Graffiti from Der el

Bahari and El Kab. — E. W. Brooks. The Campaign
of 716—718, from Arabic Sources. — Exploration in

Galatia cis Halym: I. J. W. Crowfoot, Primitive Ro-

mains in Galati«: New Materials. II. J. G. C. Anderson,
Topography, Epigraph)', Galatian Civiiisation. — G.

Karo, Notes on Amasis and lonic Black-figurcd Polter)'.

— H. B. Walters, Athena Hygieia. — R. C. Bosan-
quet, Some Early Funcral Lekythoi.

The Indian Anliqnary. April. K. Fr. Burkhardt,
Essays on Kasmiri Grammar, transl. by G. A. Grierson.
— J. Wilson, On the Gurczi Dialect of Shina. — R.

C. Temple, Notes on the Development of Currency in

the Far East. — G. F. D’Penha, Proper Names in the
Thann District. — NL N. Venkets w ami, Superstition.*

among Hindus in the Central Provinces. — B. V. Shastri,
Notes on Marathn Mnrriagcs. — J. L. Kipling, Appre-
ciation of Good Rustic Art ; Some Hindu Building Customs.— Khundanlal, Buddhist Ruins at Sairon. — J. T.
Christie, The Chihla or 40 Days’ Fast.

Journal asialique. Mars-Avril. Caudel, Les pre-
mieres invasions arabes dans 1’Afriquc du Nord (21 —
100 II. 651 —718 J.-C.) (suite). — F. Nau, Le traitc

sur l’astrolabe-plan de Severe Sabokt, ccrit au VII* sieclc

d’apres des sources grecques et public pour la premiere
fois d’apres un ms. de Berlin (fin). — Grcnard, Spe-
cimens de litterat. moderne du Turkestnn chinois. —
Feer, Les cure-dents du Buddha. — E. Drouin, Les
titres royaux chez les lndo-Scythes.

Geschichte.

Arch. f. iisterr. Gesch. 86, 2. G. Turba, Beitr.

z. Gesch. d. Habsburger. Aus d. letzten Jahren d. span.
Kgs Philipp II. — H. v. Zcissberg, Zur Gesch. d.
Mindcrjührigk. Hzg Albrcchts V. v. Oesterr. — R. Frdr.
Kaindl, D. l’nterthanswesen in d. Bukowina. E. Beitr.

Gesch. d. Bauernstandes u. s. Befreiung.

Aarbtigcr for Nordish Oldkyndighed og Historie.

II. R. 14, 1. Kr. K&lund, Det islandskc lovbjmg. —
E. Ekhoff, Om kyrkornas foma egenskap af förs-

varsverk.

The Englisk Historical Review. July. J. H. Kound,

Bernard the king’s Scribe. — Miss Eckenstein, The

Guidi and their Relations with Florcnce. — A. Tilley,

Some Pamphlets on the Frcnch Wars of Religion. — A.

T. Mahan, The Neapolitain Republicans and Nelsons

Accusers. — Mary Bat eson, Some Legal Text» in the

Lciccster Vellum Book. — J. E. Morris, Two Docu-

ments relating to the Conquest of Wales. — Miss F.

G. Davcnport, Terra Soliata. — G. T. Lapsley, Tbc

Account Roll of a Fiftecnth-Ccntury Iron Master. — W.

A. J. Archbold, Sir William Stanley and l’erkin War-

beck. — R. J?W hitwell, Blake at Leghorn. — C. H.

Firth, The Capturc of Santiago by CapUin Mings,

1662.

Archivio storico per le province napoletane. 24, 2.

B. Thicbau lt, L’attacco e la difcsa di Porta Capuana

in Gcnnaio del 1799. — G. Fortunato, II 1799 in

Basilicata. — B. Croce, Nel furorc della reazionc.

Dalle Memorie inedite di una guardia nazionale ddla

Repubblica Napoletana (Gius. De Lorenzo). — Diario

Napoletane dal 1799 al 1825 (cont.).

Geographie, Länder- und Völkerkunde.

Geograph. Ztsehr. V, 8. J. Zemm rieh, D. Völker*

stamme Oesterr.-Ungarns. 111. — W. Ule, D. Gewässer-

kde in d. letzt. Jahrzehnt. I. D. Secnkde. — F. Hock,

D. gegenwärt. Stand uns. Kcnntn. von d. ursprgl. Ver*

breitg d. angebaut. Nutzpflanzen. II. Obstarten,

Verhdlgn d. Gescllsch. f. Erdkde zu Berlin. 26,

5. 6. E, v. Cholnoky, Kurze Zusammcnfassg J.

wissenschaftl. Ergehn, s. Reise in China u. in d. Man-

schurei i. d. J. 1896/98. — H. Meyer, Ueb. s. II.

Reise in Central-Brasilicn (IV. Schingu -Expedit.). — 1'

Krüger, Ueb. d. Erforschg d. Rio Yelchow od. Futa-

leufu in West-Patagon.

The Geograph. Journal. August. J. R. L. Mac*

donald, Journcvs to the North of Uganda. H. H-

Austin, Lake Rudolf. — A. G. Nathorst. The Swe-

dish Arctic Expedit, of 1898. - P. A. Clivc, Notes

on a Joumey to Pali and Mamaidi, in the Kingdom of

Bnuchi. — H. R. Mi 11, Prof. Davis on Physical Geo-

graph)'. — H. N. Dickson, Prof. Pcttcrsson on Me*

thods of Occanographic Research. — The National An*

tarctic Expedit. — Notes on the Survey of Colonel t.

R. L. Macdonald ‘s Expedit.

The Scoltish Geograph. Magazine. July. Hugh

Calla n, Albnnia and the Albaniens in 1898. — A*

Bcgg, Early Exploration in North-West Canada. —
_

The

Transcaspian Desert. — The Western Erg of Algena. -

Zones of Cultrvation.

Staats- und Rechtswissenschaft.

Jahrbb. /. Nationalökon. u. Statistik. HL
J-

I. J. Bel och, Bcviilkergsgesch. d. Republik Venedig-

— F. Wissowa, D. wirthschaftl. Gcsetzgebg d. dtsch.

Bundesstaaten i. J. 1898. — I. Jastrow, D. wsdroDg

d. Gewerbegerichte durch d. „Gesetzentwurf z. Scnu

d. gewerbl. Arbeitsverhältn.* — R. Br. d Ajano, •

gewerbl. Arbcitseinstellgn in Italien. — Preisausschrei

d. Dr. Rud. SchleidensÜftg. — E. Würzburger, ^ur

Statist, d. Legitimationen unehelich. Kinder.

Ztschr. /. d. gesummte Slaatswissensch. 55, 2. A*

Schüffle. D. Staat u. s. Boden- L Grdlegg-
’

Fridrichowicz, D. Lage d. SchuhmacherhandwerM w

Dtschld. II. - R. Einhauser, Entw. e. Reichsgesrt^

üb. d. privat. Versichergs-Unternehmgn. — 0.
f*

ncs L ’

I). Wohngsenqucte d. Frankfurter Mietherverems. • •

E. Sayous, D. franztis. National-Exportamt. —
har dt U. gewerbl. Arbeitsvcrtrag u. s. BeschraflKg •
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— D. dtsche Landpolitik in Kiautschou. — D. Bcvolkc-
rungsmischg d. Hawaiinscln.

Kunstwissenschaft.

Jahrb. d. Kgl. preuss. Kunslsammlgn. 20, 3, C.
Justi, Laura de' Dianti. — H. Mackowsky, Jacopo
dcl Sellaio. I. — Frz. Wiek hoff, Ucb. einige Italien.

Zeichngn im British Museum. — E. Steinmann, An-
drea Bregnos Thätigk. in Rom.

Repertorium f. Kunslwissensch. 22, 3. K. M.
Eichborn, Zur Frage nach d. Meister d. Venezian.
Skizzenbuches. — R. Kautzsch, Michelangelos Zeich-

nung zu Marcantons „Mars, Venus u. Amor“. — M.
Geisberg, Bcitr. z. Kde d. ältest, dtsch. u. nicdcrländ.

Kupferstiche. — H. Ehrenberg, D. Renaissance- Denk-
mäler in Jever. — W. v. Seidlitz, Nachtr. z. Rem-
brandts Radirgn. ~ A. Dören, Zum Bau d. Florentiner

Domkuppel. — A. Weese, Zu tl. Bainberger Domskulp-
turen. — F. R., Zum Dreikönigs - Altar im Freiburger
Münster.

Gazette des Beaux-Arls. Juillet. J. B u i s s o n , Pierre

Puvis de Chavannes. Souvenirs intimes. 1. — B. Be-
renson, Amico di Sandro (lin). — P. Desjardins,
Lcs Salons de 1899. — A. Renan. Gustave Moreau.
— E. Michel. Le Comte Henri Dclabordc. — Ch.
Saunier, Les conquetes artisliques de In Revolution et

de l'Empirc, et lcs Reprises des Allies en 1815.

Allgemeines.

Beil. z. Münch. AUg. Ztg. Nr. 171. H. Losch,
1 Berufskombinationen. — M. Landau, Justizmorde u.

I
Revision im päpstl. Rom. — 172/73. K. Voll, Hans

j

Mcmling. — 172. Th. Kroycr, Neue Musiklitt. — 173.

j

R. Philippsthal, Charles de Villers. — 174. W. Ber-
drow, Reisebrief c. Technikers aus d. Schweiz. — H.
L. Rudloff, D. Frauen- u. Kinderarbeit in d. Italien.

Landwirthsch. — 175. H. Fischer, Jak. Bächtold. —
A. Geiger. Allerlei Ausland. — 176. B. Münz. E. auf-

erstandener Österreich. Dichter (S. A. Weiss). — E. Roth,
Entwicklgsgcsch. d. phanerogam. Pflanzendecke Mittel-

europas nürdl. d. Alpen.

Journal des Savants. Juin. I-. Delislc, Vente de
mss. du comte d'Ashburnhnm. — G. Maspcro, Deir cl

Bahari. — Jan et, John Stuart Mill. — G. Perrot,
Mantinee et 1‘Arcadie orientale. — E. Blanchard, Trois

ans de lüttes aux deserts d'Asie.

Revue des deux mondes. I. Aoüt E. Varagnac,

|

Un hommc d'Etat espagnol. Emilio Castclar. I. —
* J.

Breton, Nospeintres du siede. II. — G. Goyau, La con-

,

fcrencc de La Haye et le Saint Siege. — R.-G. Lcvy,
Le mouvement industricl. — G. d’Avenel. Lc meca-

nisme de la vie moderne. — P. Privat-Deschanel,
Au seuil du desert. I.—

Anzeigen.

Goethes Leipziger Studentenjahre.
Ein Bilderbuch zu „Dichtung und Wahrheit“

als Festgabe zum 150. Geburtstage des Dichters.

Von

Dr. Julius Vogel,

Custos am Städtischen Museum zu Leipzig.

Elegant gebd. M. 4.

Leipzig. Carl tlcjcrs Graphisches Institut.

Geschichtliche und statistische

Beiträge zur Frage der Gleichstellung

der Oberlehrer
mit den Richtern unterster Instanz.

Denkschrift

des Oldenburger Oberlehrer-Vereins.

66 S. gr. 8°. M. 1
,
80 .

Oldenburg i. G. Ad. Littmann.

Das Kriegsjahr 1809.
Nach älteren und neueren Quellen

bearbeitet von

August von Larisch,
KgL Sachs. Hofralh.

—
,

- Broch. M. 3.

Kötzschenbroda. Ed. A. Trapp.

Die Dichter ^ ^
der Befreiungskriege

und die Lieder des deutsch-französischen Krieges

von

J. Knipfcr.

2. erweiterte Aull.

Elegant in Leinvvd geb. M. 2,50.

Altenburg. Oskar Bonde's Verlag.

Jesaja XL—LXVI
Hebräischer Text,

ausgegeben von

Dr. J. H. Gunning.

8 °. Brosch. M. 3.‘

Rotterdam. J. M. Bredee,
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Herücmche VcrlagoUnndlung, FreJbnr* sm Breisgau.

Soeben ist erschienen und durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Lersch, Dr. B. M., Einleitung in die Chronologie.

Zweite, umgearbeitcle mul stark vermehrte Auflage. Zwei Teile, gr. 8°. (XVI u. *38 S.) M. r.b

II. Teil: Iler christliche Kalender. seino Einrichtung, Geschieht« und ehroaolnginch« Verwertung.

(VIII u. 190 S.) il. 4.

Vor kurmm ist erschienen:

I. Teil: Zeitrechnung und Knlenderwesen der ürlcclirn, Korner. Anden, Ilohnni«i*dn»er nad ende rer Volker, Aers der

Christen. (VIII u. 24a S.) Sf. 5.60.

Carl Clausens Hofbuchhandlung
früher

H. Loescher’s Hofbuchh.
in Turin.

Soeben erschienen:

«. Villa,

La Psicologia eontemporanea.

Für oder Wider

die Berufung in Strafsachen?

Von Dr. Herrn. Ortloff,
Landgerichts- Rath a. D.

Gr. 8". 6 Bog. M. 1,20.

Manchen. J. Schweitzer Verlag
(Arthur Scllicr).

Gr. 8<>. Fr. 14.

In unserem Verlage erschien

:

Zw Frage der psychischen

Entwickelung der Kindersprache,

Von Dr. phil. Emil Rzesnitzek.

40 S. gr. 8«. M. 0,90.

Breslau. G. P. Aderholz* Buchhandlung.

Soeben erschien:

Bismarck als Redner.
Eine Studie

von

Chr. Rogge,
MarinesUÜönspfarrer in Kiel.

2 Bog. brosch. M. 0,50.

Kiel. H. Eckardt, Verlagsbuchhandlung.

Corpus NummorumHuogariae.

Von Ladislaus Rethy,
Mitgl. d. Ungar. Akad. d. Wisscnsch.

Bd, I. Zeitalter der Könige aus dem Arpäd-

hause.

MT Heft I: 18 Tafeln.

Münzen aus 1000— 1307 (387 Abbildungen).

M. 10.

Budapest. VerJagsburcau

d. Ungar. Akademie d. Wiss.
(A. Tlrlnger).

Die Beteiligung Solothurns

am Schwabenkriege

bis zur Schlacht bei Dörnach.

Nebst einer Anzahl urkundlicher Belege.

Von Dr. E. Tatarinoff.

Festschrift zur 400jHhrigen Erinuerungsfeier

nn die Schlacht bei Dörnach vom SS. Jnli 1499-

25 Bog. 4 Ü und 24 Kunstbcilagcn.

• Broschirt M. 10, geb. M. 12.
'

—’ ~

Solothurn. A> Löthy»
Nachfolger Buchhandlung

Jent & Cie.

Demnächst erscheint:

Ihr. Wilhelm d»roliiiiaiuu

Herders Nordische Studien.
Ca. 9 Bog. Preis ca. 1 M. 50 Pf.

flertiii IV. F,7 Wilhelm SussevotU

Dieser Nr. liegt das Vorlesiuigsverzeichn iss der Universität Heidelberg für das Winter-

semester 18ÖÖ/1Ö00 bol. — •

Verantwortlicher Redakteur : Dr. Richard Böhme, Berlin. Verlag: Wilhelm Hertz (Bcssereche Buchhandlung),

Berlin W. 9, Linkstrasse 33 34. — Druck von E. Buchbinder in Ncu-Ruppin.
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INHALT:
Theologie und Religlontwlseenictiift.

T i c I e , Godsdicnstwctcnschap. I.

(Pfarrer D. Gehrisch, Stcllichte (Han-
nover).)

Philosophie.

Daxcr, Anlage und Inhalt der trans-

zendentalen Aesthetik in Kants
Kritik der reinen Vernunft;

von Lind, Eine unsterbliche Ent-

deckung Kants;

Wynekcn, Hegels Kritik Kants.

(Aord. Univ.-Prof. Dr. Erich Adickes,

Kiel.)

Hirth, Energetische Epigcncsis und
cpigenctischc Energieformen. (Pri*

vatdoz. Dr. P. Jensen, Halle a. S.)

Philologie und Lltteraturgeichlchte.

Steinschneider, Vorlesungen über
die Kunde hebräischer Handschrif-

ten. (Privatdoz. Dr. M. Lidsbarski,

Kid.)

I Legrand et Pernot, Chrestomathie

grecquc moderne. (Dr. Karl Die-

terich, Athen.)

Otto, Nomina propria tatina oriunda

a participiis perfecti. (Gymn.-Lehrer
Dr. Johannes Schwab, Trier.)

Pinsler, Lavaters Beziehungen zu

Paris in den Revolutionsjahren 1789 I

— 1795. (Privatdoz. Dr. Emil Sul- ,

gcr-Gcbing, München.)

H e i n z e ,
Plate ns romantische Komö-

dien. (Oberbibliothekar a. d. Kgl.

Bibi. Dr. Heinrich Meisner, Berlin.)

QeichioMe.

Pi renne, Geschichte Belgiens. 1. (Dr.

Wilhelm Desmarez. Archivtste-ad-

joint de la ville, Brüssel.)

Gmclin, Höllische Geschichte. (Ar-

chivrath Dr. Eugen Schneider, Stutt-

gart.)

Die katholische Kirche unserer
;

Zeit I. (Dr. A. Vorberg, Rostock.)
|

Rechte- und Steatewleseniohaften.

Lacour-Gayet, L'cducation politi-

que de Louis XIV. (Ord. Univ.-

Prof. Dr. August Oucken, Bern.)

Jentsch, Die Agrarkrisis. (Dr. Carl

Ballod, Berlin.)

Kunetwleeenecheft.

Bayer, Stuck -Reliefs eines Tonnen-

gewölbes aus der „Casa farnesina*

in Rom. (Directorial-Assistent a. d.

Kgl. Museen Prof. Dr. Hermann
Winnefeld, Berlin.) ,

Moderne Dichtung.

Viebig, Es lebe die Kunst! (Dr.

Rudolf Fürst, Prag.)

Notizen und Mitthellufigen.

Gelehrte Gesellschaften und Personal-

Veränderungen, Inhalt neuerschie-

nener Zeitschriften, neu erschie-

nene und demnächst erscheinende

Schriften.

Theologie und Religionswissenschaft

C. P. Tiele, Inleiding tut de Godsdienstweten-

sebap. Gifford-Lczingen, gehouden in de Univer-

sität te Edinburgh. Eerste Rceks. Nov.-Dez. 1896.

Ncderlandschc Uitgavc. Amsterdam, P. N. van Kämpen
& Zoom, 1897. VII u. L'73 S. 8 #

. Fl. 2,75.

Das vorliegende Buch des bekannten Vf.s

ist eine bündige Zusammenfassung seiner lang-

jährigen einschlägigen Studien und Forschun-

gen. Es dürfte wohl nur sehr wenige geben,

welche in ähnlicher Weise wie 'Fiele auf dem
unermesslichen Felde der allgemeinen Religions-

gcschicbtc zu Hause und folglich dazu befugt

sind, seine Arbeit ihrem ganzen Inhalte nach ein-

gehend zu beurtheilen. Dem Ref., der sich nicht

im entferntesten zu diesen Wenigen rechnet, sei .

es daher verstauet, sich auf die Hervorhebung
des Wichtigsten zu beschränken, wie es zugleich

dem Charakter dieser Zeitschrift entspricht.

Eine „Einleitung® in die Religionswissenschaft,

kein wissenschaftliches Handbuch will der Vf.

geben, da nach seiner Ansicht die Zeit für ein

solches noch nicht gekommen ist (S. VII). Keinem,

der mit dem gegenwärtigen Stande der Wissen-

schaft ein wenig vertraut ist, braucht man erst

zu sagen, dass diese Selbstbeschränkung den

Werth der gebotenen Gabe nur erhöht, weil sic

diese vor dein schnellen Veralten schützt, dem

sie bei eingehenderer Berücksichtigung des Details

nicht zu entgehen vermöchte. Aus einer Reihe

von Gifford-Vorlesungen an der Universität Edin-

burgh hervorgegangen, bringt der vorliegende

1. Theil des auf 2 kleine Bände berechneten

Werkes die Morphologie der Religion, während

der 2 ., noch ausstehende Theil ihre Ontologie

enthalten soll.

Der 1. Band gliedert sich in 10 Vorlesungen,

von denen die erste die grundlegenden Fragen

nach Begriff, Ziel und Methode der Religions-

wissenschaft erörtert, die folgenden sechs die

Entwicklung der Religion und ihre Hauptphasen

besprechen, und endlich die drei letzten den \ er-

such machen, die Gesetzmässigkeit dieser Ent-
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wicklung nachzuweisen. Die energische Be-

tonung des Entwicklungsbegriffs bedingt die

analogische Verwendung der biologischen Ter-

minologie, wie diese ja z. U. auch auf dem Ge-

biete der Soziologie, und zwar schon seit längerer

Zeit, wenn auch nicht ohne Widerspruch, üblich

ist. Doch hat der Vf. dabei die naheliegende

Gefahr einer einseitigen liebertragung der natur-

wissenschaftlichen Denkweise auf eine Geistes-

wissenschaft in. E. glücklich vermieden und so

seiner Arbeit lediglich die Vorzüge der befolgten

Methode gesichert, nämlich eine ausgezeichnete

Klarheit und Anschaulichkeit der Darstellung,

welche neben der fliessenden, schönen Sprache

dieser Vorlesungen ihre Lektüre zu einem

Genuss macht und ihr Verständniss auch dem
gebildeten Nichtfachmann ohne Weiteres ermög-
licht. Sein Buch leidet nicht an dem Ueber-

wuchera aphoristischer Spekulation, wie die

meisten unserer Lehrbücher der „ Religions-

philosophie aber der Vf. lässt sich auch nicht

von der Masse der empirischen Thatsachen über-

wältigen, wie das bei verwandten Schriften histo-

rischen und ethnologischen Inhalts nicht selten

zu beobachten ist, sondern er behält die Zügel
fest in der Hand und weiss seinen überreichen
Stoff kritisch zu sichten und geschickt zu ge-

stalten, ohne dabei mit seiner vielseitigen Be-
lesenheit zu prunken. Besonders gelungen er-

scheinen dem Rcf. die 2. Vorlesung über den
„Begriff der Entwicklung der Religion“, welche
bei den Meisten anfängliche Bedenken gegen die

Methode des Vf.s siegreich zerstreuen dürfte,

ferner die 6. über die „Richtungen der Ent-
wicklung“, welche im Gegensatz zu den vorher
behandelten graduellen die spezifischen Ent-
wicklungsunterschiede erörtert, die inhaltlich ihre

Fortsetzung bildende 7. über „Entwicklungs-
richtungen in den einzelnen und in Gruppen von
nahe verwandten Religionen“ (hier auch S. 189 ff.

eine meisterhafte knappe Charakteristik des
Christenthums) und die 9. über den „Einfluss des
Individuums auf die Entwicklung der Religion“
mit ihrer feinen und besonnenen Vermittlung
zwischen psychologischem Individualismus und
Sozialismus. Wenn die in den letzten drei Vor-
lesungen enthaltenen — übrigens vom Vf. selbst
ausdrücklich als solche bezeichncten — Versuche,
bestimmte Entwicklungsgesetze in der Religions-
geschichte nachzuweisen, zugestandenermaassen
nicht zur Aufstellung spezifischer Gesetze der
religiösen Entwicklung, sondern nur zu einer
auch für den Gegner lehrreichen Anwendung all-

gemeiner Entwicklungsgesetze auf die Religion
geführt haben, so wird man sich zwar fragen,
ob der Vf. damit seiner eigenen ursprünglichen
Absicht gerecht geworden ist, zugleich aber, ob
dies nicht wenigstens vorläufig Alles ist, was
sich in dieser Beziehung erreichen lässt.

Jedenfalls hat der Vf. in dem vorliegenden

1. Theile seiner „Inleiding“ ein sehr lesens-

wertes und anregendes Buch geschaffen, eine

wirkliche „Einleitung“, welche Allen, die sich für

die aufblübende Religionswissenschaft interessiren

oder pflichtmässig zu ihr Stellung nehmen müssen,

vor anderen Darstellungen ähnlicher Art (Max

Müller, A. Reville, Goblet d'Alviella) auf das

Reste empfohlen werden kann. Namentlich wäre

zu wünschen, dass junge und auch alte Theo-

logen an diesem Buche nicht vorübergingen.

Denn wenn auch die Aufgabe der Theologie

sich von derjenigen der Religionswissenschaft

prinzipiell unterscheidet, so hängt doch, wie auch

der Vf. (S. 1 3) mit Recht bemerkt, der wissen-

schaftliche ‘Charakter der erstcren davon ab,

inwieweit sic geneigt ist, von der letzteren zu

lernen. Wieviel aber die Theologie unserer

Tage in dieser Hinsicht noch zu wünschen

übrig lässt — und zwar keineswegs nur die

vielgeschmähte orthodoxe — bedarf wohl für ein

unbefangenes Unheil nicht erst des Beweises.

Stellichte (Hannover). Gebrich.

Philosophie.

Georg Daxer, lieber die Anlage und den Inhalt

der transscendentalen Aesthetik in Kants Kritik

der reinen Vernunft. Hamburg, L. Voss. I8V7.

% S. 8°. M. 2.40.

Paul von Lind, Eine unsterbliche Entdeckung

Kants oder die vermeintliche „Lücke“ in Kants

System. Eine historische Rechtfertigung Kants. Leip-

zig, H. Haackc, 1898. IX u. 62 S. 8". M. 1,30.

Gustav Adolph Wyneken, Hegels Kritik Kants.

Zur Einleitung in die llcgclschc Philosophie. Greifs-

wald, J. Abel, 1898. V u. 42 S. 8°. M. 0,75.

Daxcrs Schrift, eine sorgfältig gearbeitete

(Erlanger) Dissertation, enthält zwar keine wesent-

lichen neuen Ergebnisse; manche Behauptungen

geben auch zu Einwänden Anlass: trotzdem ist

sie nicht ohne Verdienst. Ihren Inhalt bildet

eine eingehende, scharfsinnige, nach philologischer

Genauigkeit strebende Analyse von Kants trans-

scendentaler Aesthetik nach Anlage, Inhalt und

Gedankengang.

v. Lind möchte Trendelenburg philosophisch

vernichten, der es vor mehr als 30 Jahren wagte,

„in Kants Beweis von der ausschliessenden Sub-

jektivität des Raumes und der Zeit“ eine Lücke

zu konstatiren und damit die „unsterbliche Ent-

deckung Kants“ zu bezweifeln. Dafür werden

dem alten Sünder nun volle zwr ci Dutzend schwer-

ster logischer Kehler nachgewiesen, und im*

Druckerschwärze wird nicht gespart (ganze Seiten,

einmal sogar drei nacheinander, sind gesperrt

bezw. fett gedruckt!), um die Vergehen recht

krass erscheinen zu lassen. Der Vf. besitzt

ein wahrhaft rührendes Zutrauen zu seiner Un-

fehlbarkeit und der Bedeutung dessen, was er
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s;»gt. Andere werden anders denken und für

die Haupttugend der »Schrift halten, dass sie —
so unendlich gut gemeint ist. v. L. klebt an

Trendelenburgs Worten, gegen die sich frei-

lich mancherlei sagen lässt. Ihrem Sinn wird

er nicht gerecht. Wer sich für die Präge
näher interessirt, sowie für die heftige Kontro-

verse, in welche Trendelenburg mit Kuno
Fischer verwickelt wurde, der findet eine sehr

umsichtige, gerecht abwägende Darstellung der

Streitpunkte und des StreitVerlaufs im II. Band

von Vaihingers Commentar zur Kritik der reinen

Vernunft.

Wyncken erblickt Kants wichtigste Ent-

deckung in dem Nachweis, dass Sein Denken
und Denken das absolut Letzte, gleichsam die

Substanz des Alls ist. Völlig durchgeführt soll

diese Behauptung jedoch erst von Hegel sein,

als dessen Anhänger W. sich bekennt. Seine

Arbeit (eine Greifswalder Dissertation) giebt eine

Uebersicht über die Polemik gegen Kants Er-

kenntnistheorie, welche sich an verschiedenen

Stellen der Hegelschen Werke zerstreut findet.

Der Hauptsache nach werden die Einwände als

berechtigt anerkannt.

Kiel. Erich Adickes.

Georg Hirth, Energetische Epigenesis und epi-

genetische Energieformen, insbesondere Merk-

systeme und plastische Spiegelungen. Eine Pro-

grammschrift für Naturforscher und Aerzte. Mün-

chen, G. Hirth, 1898. XIV u. 218 S. 8° mit 8

Illust rat. M. 4.

So warm jedes gute, einem grösseren Leser-

kreise dargebotene naturwissenschaftliche Werk
zu begrüssen ist, so entschieden muss gegen

Bücher wie das vorliegende protestirt werden.

Darüber mag man noch hinwegsehen, dass die

mit grosser Emphase vorgetragene Hauptidee,

wie leicht zu ersehen, völlig verfehlt ist. Der
Vf. meint nämlich, dass mit der fortschreitenden

Entwicklung der Organismen immer komplizirtcre

„epigenctische“ Energieformen entständen, welche

die Organismen von der unbelebten Materie unter-

schieden; eine Anschauung, durch welche die

bestbegründeten allgemeinen Ergebnisse der heu-

tigen Biologie bei Seite geschoben werden.

Hinter den „epigenetischen** Energieformen
des Vf.s („werbende Energie“ [!], „dynamisch-

funktionelle Energie“ [!] usw.) stecken nichts

weiter als Kombinationen einer Anzahl der

bekannten Energieformen, welch letztere, analog
den chemischen Elementar-Stoffen, in den leben-

digen Organismen und der unbelebten Natur die

gleichen sind. Nur darin besteht ein Unter-
schied, dass entsprechend den Verschiedenheiten
der bezüglichen materiellen Systeme diese Kom-
binationen der einzelnen Energieformen in den
beiden Reichen nicht durchweg die gleichen

sind, ohne dass hier indes irgend ein prinzi-

pieller Gegensatz zu bemerken wäre. Nun ist

aber das Streben der exakten Naturwissen-

schaften gerade dahin gerichtet, die einzelnen
Energieformen, welche in diesen Energie -Kom-
binationen enthalten sind, sowie auch ihre ge-

setzmässigen Beziehungen aufzufinden
;

während

der Vf. hierin, wie überhaupt in seiner ganzen

Darstellung, das Gegentheil wissenschaftlicher

Methode befolgt, indem er nichtanalysirte Kom-
plexe als neugefundene elementare Faktoren

anzupreisen sucht.

Im Uebrigen ist der Vf. seinem Gegenstände

durchaus nicht gewachsen. Vor Allem wird mit

dem Worte „Energie“, dessen physikalischer

Begriff ohne gründliche chemisch -physikalische

Studien nicht zu verstehen ist, desgleichen mit

dem Schlagwort „Epigenesis“ u. a. ein völlig

verständnisloser, unbeschränkter Missbrauch ge-

|

trieben. Und was dem Vf. an wirklichem natur-

wissenschaftlichem Verständnis und seinen Aus-

führungen an einer echten „epigenetischen“ Ent-

wicklung abgeht, das wird durch eine Fülle von

Reproduktionen und Zitaten nach namhaften Auto-

ren ersetzt, die zwar eine erstaunliche Belesen-

heit, aber auch den weitgehenden Mangel einer

geistigen Verarbeitung des Gelesenen offenbaren.

Etw'aige gute Ueberlegungen und geistvolle Be-

merkungen verschwimmen in dem allgemeinen

Chaos des Dargebotenen.

Dass der Vf. dieses formlose und lockere

Konglomerat den Naturforschern und Aerztcn als

Programmschrift anbietet, ist in mehrfacher Hin-

sicht als naiv zu bezeichnen.

Halle a. S. P. Jcnsen.

Philologie und Litteraturgesch ichte.

Moritz Steinschneider, Vorlesungen über die

Kunde hebräischer Handschriften, deren Samm-

lungen und Verzeichnisse. Mit einer Schriittafcl.

(Beihefte zum Ccntralbl. für Bibliothekswesen. XIX.

|

Leipzig, Otto Harrassowitz, 1897. Xu. 110 S. 8°.

Die im vorliegenden Buche veröffentlichten

Vorlesungen hat der Vf. in den letzten 20 Jahren

an einem jüdischen Institute in Berlin gehalten.

Vcrräth auch die Form durchweg das Kollegicn-

heft, so bietet das Werkchcn doch eine Fülle

von Mittheilungen, die sicherlich nicht bloss den

Rabbinisten, den die hier behandelten Hand-

schriften ja zunächst angehen, sondern auch den

Theologen und Orientalisten interessiren werden.

Schade, dass der Vf. die Paläographie zu wenig

berücksichtigt; auch die beigegebene Schrifttafel

dürfte selbst bescheidenen Ansprüchen kaum ge-

nügen. S. 27, Anm. 38 wird zwar auf eine

Reihe von Arbeiten aus diesem Gebiete hinge-

wiesen, aber hierbei wird Eutings hebräische

Schrifttafel in Chwolsons Corpus inscriptionum

Hebraicarum, die beste dieser Art, nicht ange-

führt. Dieses ganze Werk hätte der Vf. auf
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S. 28 zitiren sollen, das in seinen Facsimiles
|

(auch von Handschriften!) ein bequemes Mittel

bietet, die Entwickelungsgeschichte der hebräi-

schen Schrift im Mittelalter kennen zu lernen.

Auf Arbeiten über den Ursprung des Alpha-

betes brauchte ja nicht hingewiesen zu werden,

aber da es nun einmal geschieht, so sollten

andere zitirt werden als Deeckes ganz ver-

fehlter Versuch in der Ztscbr. d. dtsch. Morgen-

land. Gesellsch. XXXI, S. 102 — 116. Den
Lesern, die der Vf. im Auge hat, dürfte beson-

ders Philippe Bergeris Histoire de l’ccriture dans

l'antiquitc, Paris 1892, zu empfehlen sein.

Zu Kairo-Babylon (S. 1 5, Anm. 63) vgl. zu-

letzt D. Kaufmann io ZDMG LI, S. 437 dem
meine Mittheilungen in der Ztschr. f. Assyriol.

VIII, S. 290, IX, S. 318 entgangen sind. An
letzterer Stelle weise ich darauf hin, dass in

Bädekers Aegypten, auf den Karten von der

Umgebung Kairos, Babylon als ein griechisches

und koptisches Kloster verzeichnet ist. — Als

Ergänzung zu S. 41 sei hier ein Uücherfluch

mitgetbeilt, den ich vor mehreren Jahren aus

dem Vorblatte eines jungem hebräischen Druckes
abgeschrieben habe. Aus typographischen Grün-
den gebe ich ihn in Transskription wieder:

Hassefcr hazzeh mtod aui ohäbihü,
Gannäbk jiqqärc mi aser jiqqähehit,
Uttti aier jiqqah zöth 'imtnddö.
Je'{ines ki Jtppöl jädü,
Be» jikjc ’ebcd u ädön,
Lithlöthö süphO jihjeh ladün.

Diese Verse sind deswegen interessant, weil
sic die Ucbersetzung eines altdeutschen Bücher-
fluches sind; vgl. den bei Wattenbach, Das
Schriftwesen im Mittelalter

*, S. 447 :

Dass Buch ist mir lip,

wer mirss sthilt, der ist ein dip:
ess sey ryter oder knecht,
so ist her an den galgcn gerecht.

In einer jüngeren Form, die in der Ztschr. für

Bücherfreunde I, S. 432 mitgetkeilt wird, heisst
der dritte Vers: „Er sei Herr oder Knecht“

;
da-

her auch obiges ad,on. Dass in den meisten
dieser l’lüche mit dem Galgen gedroht wird
(tribus lignis associetur, suspendalttr, u. a., vgl.
a. a. O.), hängt mit den älteren deutschen Straf-
bestimmungen für Diebe zusammen (vgl. Ersch
u. Gruber XXV, S. 8); sollte sich auch die in

den mittleren Versen ausgesprochene Drohung,
der Dieb solle die Hand verlieren, an ein be-
stimmtes Gesetz anlebncn? In der Tbat wird
daselbst aus dem Schwabenspiegel ein Gesetz
angeführt, dass dem Diebe die rechte Hand
abgehaucn werde; nebenbei bemerkt ganz wie
im islamischen Recht, vgl. Lane, Sitten und Ge-
bräuche I, S. 108.

Die Zitate sind nicht von der Korrektheit,
wie inan sie in einem Buche von der Art des
vorliegenden erwartet. Montfaucons Werk heisst
Palaeograpkia Gracca, nicht Graecorum (S. 18,

Anm. 3), die Dercnbourgs schreiben sich ohne

accent aigü. Auch von Druckfehlern ist das

Buch nicht frei (z. B. S. 27, Anm. 38, Z. 3;

S. 55, Z. 35). Aber daraus sei dem hochbe-

tagten Vf. kein Vorwurf gemacht.

Kiel. M. Lidzbarski.

Emile Legrand et Hubert Pernot, Chresto-

mathie grecque moderne. Paris, Garnier Frcrcs,

1899. XXIV u. 492 S. 8°.

Die vorliegende neugriechische Chrestomathie

bildet gleichsam eine Illustration zu der Gram-

maire grecque moderne von Pernot (Paris 1898):

beide Bücher wollen praktischen Zwecken dienen

und beschränken sich daher auf die heutige gc-

meingricchischc, volkstümliche Sprache, d. h.

sowohl die Dialekte einerseits wie die künstliche

und willkürliche Schriftsprache andererseits sind

unberücksichtigt geblieben.

Daraus ergab sich auch die sprachliche Aus-

wahl für die Chrestomathie: ihr Schwerpunkt fällt

auf die volksthümlichc Kunstlitteratur,

während eigentliche Volkslieder und -märchen

wegen ihrer meist starken Dialektfärbung nur

sparsam vertreten sind.

Das ist denn auch das Lobenswerte an dem

Buche, dass wir von dem natürlich gewordenen,

organischen Neugriechisch, wie es in seiner in-

dividuellen litterariscben Anwendung seit den

letzten 70 Jahren erscheint, hier zum ersten

Male ein deutliches, einheitliches und doch mannich-

faltiges Bild erhalten, das in nucc den weiteren,

allein möglichen Entwicklungsgang einer wirklich

nationalen Litteratursprachc darstellt. Das giebt

der vorliegenden Chrestomathie ausser dem prak-

tischen auch einen hohen geschichtlichen Werth.

Dennoch scheint die Bezeichnung „Chresto-

mathie“ nicht glücklich gewählt; denn einer Er-

lernung der Sprache durch den Gebrauch wird

das Buch schwerlich dienen. Dazu fehlt es an

jeder erläuternden, das Lesen erleichternden An-

merkung, und wenn auch die Hgbb. diesen zu-

gestamlenen Mangel durch das am Schlüsse an-

gehängte Wörterverzcicbniss beseitigen wollen,

so scheint das doch bei Weitem nicht aus-

reichend. Viele idiomatische Wendungen bedürf-

ten einer Erklärung, dialektischen oder jetzt

veralteten Ausdrücken müssten die allgemein

üblichen gegenübergestcllt werden, synonymische

und sachliche Bemerkungen wären am Platze ge-

wesen, auch bei schwierigeren grammatischen

Fragen Hinweise auf die Grammatik von Pernot,

alles Dinge, für die erklärende Fussnotcn m^ 1

zu entbehren sind. Uebrigens verliert auch das

Wörterverzeichnis« von seinem sonst nicht ge-

ringen YVerthe dadurch, dass die Hinweise au

die betreffenden Seiten im Text fehlen, und so

dann, dass die ziemlich zahlreichen Dialekt- m*

Lehnwörter nicht als solche gekennzeichnet si •

Nach alledem ist das Buch, wie cs jetzt i>t,
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kein Uebungsbuch, sondern ein Lesebuch, keine

Chrestomathie, sondern eine Anthologie.

Aber auch als solche ist es nicht frei von

Mangeln: anzuerkennen freilich ist es, dass in

dem Vcrhältniss von Poesie und Prosa der

Hauptantheil der Prosa zufallt (etwa zwei Drittel

des Ganzen), zumal ja die neugriechische Lyrik

in den Uebungs- und Lesebüchern reichlich genug

vertreten ist; auch ist die Auswahl im Ganzen

mit Umsicht und Geschmack getroffen, besonders

in dem prosaischen Thcil, wo wir nur Karka-

witzar gern durch bessere und mehr Stücke ver-

treten sähen; dennoch sind in beiden Abteilun-

gen einzelne starke — sachliche und persönliche

— Lücken zu bemerken: so sucht man unter

den Lyrikern zwei der bedeutendsten, Kalvos

und Provelengios, vergebens. Ferner beschrän-

ken sich die prosaischen Proben fast ausschliess-

lich auf die Novcllistik, während von den beson-

ders durch Palamas, Kalosguros und Kambyses
gemachten Versuchen, die sog. Volkssprache

auch für höhere, philosophische und kritische

Abhandlungen zu verwenden, kein einziges lici-

spiel gegeben ist. Reichlicher vertreten könnte

auch die Uebersctzungslittcratur sein, besonders

sollten Proben von Vikclas’ trefflichen Shake-

speareübersetzungen nicht fehlen.

Sicht man von diesen Mängeln ab, so ist das

Ruch auch zur Einführung in die neugriechische

Litteratur, besonders in die sich jetzt frisch ent-

wickelnde Erzäblungslittcratur, vorzüglich geeig-

net, aber wiederum nur als Lesebuch.

Bei dieser Gelegenheit kann es übrigens der

Ref. nicht unterlassen, auf die dringende Not-
wendigkeit einer, wissenschaftlichen Zwecken
dienenden historischen Chrestomathie des Neu-

griechischen hinzuweisen, die den Entwicklungs-

prozess der Sprache von der xotvq bis heute in

gut ausgewählten Proben zur Anschauung bringt.

Das hätte auch wieder einen hohen praktischen
Nutzen, insofern es den Uebungen an Universitäten

zu gute käme, von denen ja in Deutschland schon

drei Vertreter für dieses Fach zählen. Möge bald

einer von ihnen sich an diese lohnende Arbeit

machen!

Athen. Karl Dieterich.

Gualterus Otto, Nomina propria latina oriunda

a participiis perfecti. [S.-A. aus d. Suppl. Bd 24

d. Jahrbb. f. Philologie.] Leipzig, B. G.Teubner, 1899.

S. 745—932. M. 5,60.

Das Neue und Originelle der vorliegenden

auf ebenso sorgfältiger wie mühevoller Sammlung
und Zusammenstellung beruhenden Arbeit besteht

hauptsächlich darin, dass von jedem behandelten

lateinischen Namen mit möglichster Genauigkeit
die Zeit seiner Entstehung, seine Ausbreitung

über die einzelnen Gebietsteile des römischen

Reiches, seine Häufigkeit im Allgemeinen und bei

den verschiedenen Volksschichten und seine

Lebensdauer angegeben wird. Einen wie un-

geheueren Fortschritt diese Bebandlnngsweisc der

Namen gegenüber dem Onomasticon von Vinccn-

tius de Vit bedeutet, auf das wir in den meisten

Fällen, wenn wir uns über römische Namen, ihre

Entstehungszeit, ihre Häufigkeit usw. erkundigen

wollen, leider noch immer angewiesen sind, wird

Jedem in die Augen springen, der sich einmal

der Mühe unterziehen will, auch nur einen ein-

zigen der von Otto behandelten Namen mit dem
entsprechenden Artikel von de Vits Onomasticon

zu vergleichen.

Man kann die vorliegende und einige wenige

andere nach gleichen Grundsätzen abgcfasSste

Abhandlungen — denn noch ziemlich brach liegt

das Feld der römischen Namenforschung — mit

Recht als gute Vorarbeiten, als specimina eines

neuen lateinischen Onomasticons anschcn; ein

nach gleichen Grundsätzen und mit gleicher Me-

thode bearbeitetes lateinisches Namenbuch ist ein

Bedürfniss. Es würde ein unschätzbares, ja notb-

wendiges Supplement zu dem neuen thesaurus

linguae latinae bilden.

Hr. O. hat sich nicht darauf beschränkt,

die von grammatisch reinen Partizipien gebildeten

Namen (wie Acceplus, Amatus, Benedictus, Donatus,

Dalus, Renatus, Reslitutus ,
Servatus, Successtts

usw.) vorzuführen, er bespricht auch die, uin

den Ausdruck zu gebrauchen, von uneigentlichen

Partizipien, von den sog. Denominativpartizipien

entstandenen Namen (wie beispielsweise Barba-

tus, Lanatus, Cornutus, Bonata, Bonitus, Bufürata,
Rosata usw.), überhaupt alle mit dem Suffix -to

gebildeten Namensformen. Die Zahl aller dieser

Namen, die O. behandelt, beträgt rund 350, sie

steigt aber mit den durch Suffixe wie -ins -ianus

-inus -illa -ttlus -osus usw. erweiterten Namen

(wie z. B. Donatianus, Donatulus,
Donaiius, Da -

tina, Datosus usw.) auf weit über 800.

Bei den meisten Namen ist der Vf. auch be-

strebt, uns die grammatische Bedeutung der Namen,

den Sinn, den die Namengeber ihnen beilegten,

vor Augen zu führen. Bei den meisten dieser

Interpretationen hat er nach unserer Ansicht das

Richtige getroffen. So wird bei einer Reihe von

Namen eine aktive Bedeutung des Partizipiums

erwiesen, z. B. Cogitatus = qui cogitat, Conventa

= Conveniens, Dubilatus = qui dubitat = con-

siderat, ebenso Exuperalus, Pensata ,
Processus,

Prospectus\ die Namen Curstis und Adiulus stellt

der Vf. richtig neben Cursor und Adiutor.

Andere Namen gehen, wie der Vf. treffend nach-

weist, auf Umstände der Geburt oder des ersten

Kindesalters dessen, der sic trägt, zurück. Es

seien hier genannt: Apicaia ,
Apicatius, Conser•

rata, Habitus, Partus, Properalus, Benegeslus,

Benenalus, Mammalus, Fellatus.

Auch den von seinem Lehrer Usener in den

„Götternamen“ und anderweitig aufgestcllten und

an zahlreichen Beispielen erläuterten Satz, dass
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bei den Griechen sowohl als auch bei dem Italer-

volke nicht wenige menschliche Namen entweder

uralte Götternamen selbst sind oder durch Ab-

leitung und Erweiterung aus solchem hervor-

gegangen sind, hat O. für die Erklärung

und Deutung einer Anzahl von Namen, die aus

Partizipien gebildet sind, verwerthet. Er gewinnt

auf diese Weise die einzig richtige Erklärung

einer nicht geringen Anzahl alter römischer

Gentilnamen. Als Beispiele mögen gelten die

gentilicia: Ah ms, Seins, Statins, Pandius, Carnius,

Partuleins , Horlius , Axius, Axilius, Cingonius,

Cincins, Voltins, Volteins, Volumnius. Sehr rich-

tig- stellt der Vf. zu dieser Klasse von Namen
auch das vielumstrittene gentilicium Domilius

,
das

auf die Göttin Domita zurückgeht, und man wird

ihm ohne Bedenken zustimmen, wenn er weiter

die Göttin Domita nicht mit dem alten Varro
deutet als dea, quac curat, ut nova nupta domi
maneat, sondern als dea quae domat (8aji<iCtt)

novam nuptam.

Genug. Wir können die Arbeit mit gutem
Gewissen jedem Namenforscher — nicht nur den
klassischen Philologen unter ihnen — zu ein-

gehendem Studium empfehlen, er wird reiche

Belehrung daraus schöpfen.

Trier. Johannes Schwab.

G. Finsler, Lavaters Beziehungen zu Paris in

den Revolutionsjahren 1789—1795. [LXI. Neu-
jahrsblatt zum Besten des Waisenhauses in Zürich
für 1898.] Mit einem Porträt der Magdalcne Schwei-
zer geh. Hess nach Tischbeins Gemälde. Zürich
Fäsi & Beer Komm., 1898. 27 u. 75 S. 4°. M. 3,60’

Die Schrift besteht aus einem kurzen Text,
der über Lavaters französische Korrespondenten
das Wissenswertheste zusammenträgt, und fast

dreifach so starken Beilagen: ungedruckte Briefe
an und von Lavater, Mad. Rolands Bericht über
ihren Züricher Aufenthalt und die sehr seltene
Broschüre von Herault de Sechelles über die
Oltcner Versammlung der helvetischen Gesell-
schaft 1790. So verschiedenartige Persönlich-
keiten, wde den eben genannten eiteln Freund
Dantons, die Girondistenführcr Roland und Frau,
den Royalisten Rolland de Chambaudoin und die
Emigranten Sabran, zu denen die köstlich ur-
wüchsige Magdalene Schweizer tritt, verbindet
nur die Verehrung für Lavaters faszinirende Per-
sönlichkeit, wie sie sich auch hier in mehreren
seiner Briefe charakteristisch ausspricht. Gleich
seiner ganzen Erscheinung ist auch dieser werth-
volle Beitrag zu seiner Kenntniss mehr kultur-
historisch als lätteraturgeschichtlich interessant,
ein neuer Beweis, wie recht Mad. Roland mit
ihrem Satze hatte: „Lavater vaut infiniment
micux que son livre“ (S. 58).

München. Emil Sulger-Gebing.

* Carl Heinze, Platens romantische Komödien,
ihre Komposition, Quellen und Vorbilder.

Marburgcr Inaugural- Dissertation. Marburg, 1897.

67 S. 8°.

Dass die Tagebücher Platens eine vorzügliche

Quelle für Einzelforschungen über den Dichter

sind, beweist Heinzes in fliessender Sprache ge-

schriebene Dissertation. Vielleicht unternimmt es

der Vf. noch später, seine Studien zu vertiefen

und die sehr fragmentarische Skizze zu einer

eingehenden Würdigung Platens als Dramatiker

auszuarbeiten. Ansätze dazu sind vorhanden,

besonders in dem Nachweis der Quellen des

Gläsernen Pantoffels aus Perraults cabinct des

Fees, des Berengar aus Le Grand, Kabliaux et

contcs, sowie in der Aufstellung Tiecks als Vor-

bild für Platens dramatische Versuche. Dann

müssten auch die unnöLhigen Längen, welche

durch die Inhaltsangaben der Stücke entstanden

sind, verschwunden.

Charlottenburg. H. Meisncr.

Geschichtswissenschaften.

Heinrich Pirenne, Geschichte Belgiens. Bd. I.

Bis zum Anfänge des 1 4. Jahrhunderts. Deut-

sche Uebersetzung von Fritz Arnheim. Gotha,

F. A. Perthes, 1899. XXIV u. 496 S. B°. M. 10.

Pirennes Geschichtswerk bietet etwas durch-

aus Neues. Ganze Reihen dickleibiger Werke,

selbst die namhaften von Namechc, Moke, Juste,

David, zeigten alle denselben Schematismus, der

an Stelle eines einheitlich zusammenfassenden

Kulturgemäldes der gesammten belgischen Nation

gesonderte Staatengeschichten von Brabant, Na-

mur, Flandern, Luxemburg usw. entrollte. Ver-

geblich suchte man in diesen Einzelgescbicbten

nach festen verbindenden Fäden zwischen den

einzelnen Territorialstaaten des belgischen Mittel-

alters. Mit dieser Tradition bricht das vorlie-

gende Wr

erk, mit diesem hergebrachten Schablo-

nismus räumt es mannhaft auf.

W*as aber, oberflächlich beurtheilt, als Neuc-

rungssucht erscheinen könnte, das scheidet sich

vor dem Historiker, der das Werk prüft, ab als

Lehre, als Stimme der Geschichte selbst. Frei-

lich, wer im Stande sein soll, solche Stimme der

Geschichte zu vernehmen, dem muss, Quelle an

Quelle, jenes weitschichtige Material zur Ver-

fügung sein, das der Vf. zu Rathe zieht, dem

muss insbesondere, gleich ihm, der Sinn so ge-

schärft sein, aus der Vorzeit zerstreuten Annalen

wirklich diese Lehre entziffern zu können.

Doch auch noch der mächtige Ausdruck einer

andern geschichtlichen Lehre ist das Werk. Diese

Lehre geht seit länger als fünfzehn Jahren von

P.s Hörsaal, in dem die allgemeine Geschichte

des Mittelalters sowie die Geschichte Belgiens

Bearbeitung und Darstellung findet, aus un

heisst: die Geschichte Belgiens kann allein rich-

tig aufgefasst und geschrieben werden vom Sun

punkt des Dualismus, d. h. des aus germanischen

Digil
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und romanischen Elementen entsprossenen, zu-

sammengewachsenen und sich fortentwickeln-

den Staatswesens. Dieser Dualismus ist P.

der Quell, aus dem seit frühesten Zeiten des

Mittelalters die belgischen Staatsgebilde unauf-

hörlich ihr Leben, ihr Wesen geschöpft haben;

das ist ihm der sichere Schlüssel, der auch das

Verständniss der heutigen so seltsam gewürfelten,

allüberall geltenden dualistischen Zustände Bel-

giens erschliesst. Der germanische, romanische

Einfluss reicht zu allen Zeiten bis in das innerste

Leben der Nation; mehr noch, der Nation ur-

eigenstes Leben, ihr ausgeprägtes, unterschei-

dendes Merkmal, das ist eben dieser Dualismus.

Aus den Quellen hebt der Vf. die Haupt-

faktoren der belgischen Geschichte: Magistrat

der Städte; städtisches Proletariat; die Terri-

torialfürsten; den König von Frankreich an das

Licht; aus ihrer Wechselwirkung wickelt sich

das Gespinnst der belgischen Geschichte ab. Er
legt Einzelheiten dar, welche bisher den For-

schungen zur Geschichte Belgiens verborgen

blieben; bereits Bekanntem weiss er nicht selten

eine zwingendere passendere Bedeutung abzu-

gewinnen. Ein gleiches Maass ausschöpfender

Liebe, abwägender Kritik leitet seine Feder, ob

es einem schwachen Glied in der langen Kette

der Ereignisse gilt oder den gewaltigen Mittel-

gliedern, die in der Geschichte Belgiens die

Schlachtfelder von Bouvines, Woeringen, Courtrai

bedeuten. Ganz Europas Auge ruhte auf ihnen;

so ist cs begreiflich, dass der Vf. in eingehender

Schilderung bei diesen Epopöen weilt.

Diese Faktoren, diese mannichfachen Einzel-

heiten, die das vorliegende Geschichtswerk in

lebendiger Bewegung, in inniger Wirkungsgemcin-

srhaft vorführt: sie strahlen einen kräftigen, er-

freulichen Realismus aus, einen Geist des prak-

tischen Lebens. Es ist eine Atmosphäre mate-

rieller Interessen, welche das Ganze umgiebt,

durchwebt.

Der vorliegende Band zerlegt die in ihm be-

handelte Geschicbtsentwicklung in drei Bücher:

1. die Niederlande bis zum 12. Jahrhundert; 2.

die Niederlande im 12. und 13. Jh.; 3. die flan-

drischen Städte und die französische Politik zu

Beginn des 14. Jh.s.

Im 1. Buch verweilt der Vf. nicht lange bei

den römischen und fränkischen Anfängen belgi-

scher Geschichte; es ist ja auch mehr die Ge-
schichte Frankreichs, die Geschichte Deutsch-

lands, welche auf diese Thcile Anrechte besitzt.

Er setzt erst tief ein mit der Darstellung des

Aufkommens der zahlreichen Herrschaften, welche

aus den belgischen Landen ein feudales Mosaik

machten. Der Vertrag von Verdun gruppirt

diese Territorien in zwei bestimmtere Interessen-

gemeinschaften, in einen Theil links und einen

andern Theil rechts der Schelde. Letzteres ist

Lotharingien, vorwiegend wallonisch; ersteres

Flandern, germanisch. Was durch Kasseneigen-

thümlichkeit tief einschneidend von einander ge-

schieden ist, das wirft die Politik zusammen; so

verfällt das germanische Flandern der französi-

schen Oberhoheit; der romanische Theil dem
germanischen Kaiserreich.

Das 2 . Buch entwickelt das Werden des

Städtethums, insbesondere des flandrischen. So
günstig gelagert zwischen Nordsee und England,

Frankreich, Champagne und Deutschland, ist nach

dein Vf. das flandrische Land zum Weltstapel-

und Handelsplatz jener Zeiten prädestinirt. Auf

seinem Boden kreuzten sich die Handelsstrasscn

von Nord nach Süd, von Ost nach West. Flan-

derns fünf Marktplätze zeigen uns die auf grosser

Basis eingerichteten periodischen Stelldicheinplätze

der Fremden. Er legt besondem Nachdruck auf

die Rolle, die der Kaufmannsstand bei der Städte-

gründung gespielt hat, und bestätigt so die Lehre,

die er in der Revue Historiquc (1893— 98) so

trefflich dargelegt hat.

Die Politik der Grundherren nimmt seine Auf-

merksamkeit in Anspruch. Es ist durchaus

Interessenpolitik. Der Graf von Flandern schliesst

sich an England nicht nur an, weil er merkt, dass

es der geborene Gegner Frankreichs ist, sondern

auch weil auf wirtschaftlichem Gebiet zwischen

den beiden Ländern sich ein wunderbares Bünd-

niss findet. England fordert Flandern zu diesem

auf, wie ein Land, das Rohstoffe hervorbringt,

sich an ein gewerbetreibendes Land wendet.

Die Politik des Herzogs von Brabant ist kaum
weniger vom Interesse eingegeben. Von dem
'Page, an dem er sich mehr und mehr vom
Reiche entfernt, nähert er sich dem Westen

mehr. Die brabantischen Städte nehmen plötz-

lich im 13. Jh. ihren Aufschwung, und ihre

Interessen weisen sie nach Flandern hin. Ganz

anders steht es mit dem Fürstenthum Lüttich.

Hier dominirt der Klerus. Weil die Industrie

vorwiegend nur lokaler Natur ist, fehlt ihm Aus-

dehnung und Reichthum. So ist das Laienthum

nicht fähig, die Bevormundung des Klerus ab-

zuscbütteln. Bescheidener, eng begrenzt ist

auch die Rolle des Lütticher Stadtraths. Die

Macht der „scabini“ flandrischer Emporien ist

den Lütticher „jurati“ völlig unerhört.

Dann schildert der Vf., w'ie die Masse des

Volkes ist, welche soziale Bedeutung es einnimmt,

was es bewegt, auf welchem Niveau seine Bil-

dung steht. Seine Sprache, seine Religion, seine

Litteratur, seine schönen Künste, diese mannich-

fachen Aeusserungen des Volkslebens erschliesst

uns das Buch. Einträchtig lebte damals die flä-

mische Mundart an der Seite der französischen.

Keine Sprachengegnerschaft wie im heutigen

Belgien! Schon damals lief der Geltungsbereich

beider Sprachen ohne feste Grenzen in einander

über. Friedlich, ganz anders wie vorher in

England, hatte sich das Französische in den bei-
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gischen Landen verbreitet. Im germanischen und mehr noch, grössere politische Freiheit, um

Ypern sind alle Urkunden noch bis gegen Ende so kräftiger, dauernder war sein Widerstand,

des 14. Jh.s französisch verfasst; in Brabant weil der belebende Strom des Wohlstands, den

findet das Französische Wiederhall; dagegen im Flanderns Handel und Industrie in die Städte

wallonischen Fürstenthum Lüttich sind die meisten leitete, auch seine bescheidene Stellung gestärkt

Städte Hämisch. hatte. Das Patriziat will das Monopol; die Ar-

Fromme Inbrunst erfüllte die Gesellschafts- beiterschaft will Gleichheit. Durch die Arbeiter-

klassen jener Zeit. Ist nun nicht seltsam, dass tnassen wandeln die Bettelmönche; von ihren

in den selben Massen Groll, nicht selten offene Lippen fliesst in kerniger Redeweise das Evan-

Gewaltthätigkeit sich gegen den Klerus Luft gelium den Mühseligen und Beladenen! Sie lehren

machte? Man ehrte den Kern, man missachtete Menschenwürde. Der Reiche sei weniger werth

die Schale. Allen Territorien ist der Zug ge- als eine arme Strassendimc, ruft Wilhelm Cor-

meinsam, dass der Magistrat der Städte gegen nclius von Antwerpen. Lambert der Stammler

die geistliche Gewalt und Bevormundung auftritt; rügte die .allzu kostspieligen überseeischen Pilger-

es ist insbesondere die geistliche Gerichtsbarkeit, fahrten und befürwortete statt dessen hochherzige

welche den Zielpunkt der Angriffe bildet. Der Freigebigkeit und Liebe gegenüber den Mühseli-

Vf. hat Recht, es ist ein antiklerikaler Geist, gen und Beladenen! Es ist eine aufgeregte Zeit,

welcher der städtischen Verwaltungen sich be- Die Lohnfrage wird eifrig besprochen. Die Zünft-

mächtigt; antiklerikal natürlich im ursprünglichen 1er widersetzen sich, dass die Patrizier den Preis

Sinne aufgefasst. Auch die Adelschaft wird von für ihre Arbeit festsetzen. Zu gespannt ist die

den Bürgern feindselig angesehen. Ihr Grund- Atmosphäre; Aufruhr der Arbeiterschaft bricht

besitz, ihre Vorrechte, wie die des Klerus, ziehen aus. Seit 1 225 revolutionirt es hier und dort,

unausgesetzt die Angriffe der städtischen Vcr- Das Proletariat begehrt einen Messias. Und

waltungen auf sich; sie werden hier und dort ge- siehe, in die aufgeregte Welt tritt die seltsame

schmälert. Erscheinung des falschen Balduin von Konstanti-

Das 3. Buch ist dem Befreiungskampf der nopel. Zu ihm jauchzen, laufen die „Vilains“.

Proletarier vom sozialen Joch der Patrizier, dem Es ist ein unendliches Aufflammen! Die Gräfin

Befreiungskampf Flanderns vom politischen Joch Johanna flieht. In Valenciennes prasselt der Pa-

Frankreicbs gewidmet; es ist mächtig entworfen trizier Regiment unter dem Aufruhr der Arbeiter-

und geschrieben. Neben dem 16. Jh., das den Schaft zusammen. Die Angesehenen werden vcr*

Rahmen bildet, der jene grosse Revolution auf jagt, eingekerkert. Eine regelrechte Belagerung

dem Gebiet des Glaubens umfängt, ist dieses und Einnahme ist erforderlich, um die aufrühre-

14. Jh., dessen unterscheidendes Merkmal die rische Stadt unter die Gewalt des Landesherrn

soziale und ökonomische Revolution ist, in der zurückzubringen. Der Erscheinung des falschen

Geschichte Belgiens das Zeitalter, das durch Balduin stellt der Vf. Johann von Leiden an die

Grösse der Ereignisse, Tiefe der Veränderungen Seite, der dreihundert Jahre später auch ein

den Beschauer am mächtigsten bannt. Messias seiner Zeit erschien. »Die Aufrührer

So lange in den flandrischen Städten die Ur- von Valenciennes — so sagt P. — erinnern

heber und Erhalter des städtischen Wohlstandes, ebenso durch die Ehrlichkeit ihrer Illusionen,

die deswegen aus der Leitung ihrer Privat- wie durch das hartnäckige Festhalten an ihren

geselläfte allmählich in die Leitung der öffent- Hoffnungen und die Brutalität ihres Vorgehens

liehen Geschäfte hineinwachsen konnten, die an die Wiedertäufer von Münster.“
Kaufmannschaft, nach der Väter Weise regiemen- Die markige, klare Darstellung des Vf.s bietet

tirtc und sich im Einklang hielt mit den Wün- dem noch einen besonderen Genuss, welchem die

sehen, den Zielen, der Art der städtischen Ar- TAgeskämpfe des heutigen Belgiens gegenwärtig

beiterbevölkerung, fand ihr Regiment keine An- sind. Dem geistigen Auge dieses sind manche

fcchtung. Regierer und Regierte fügten sich in Momente jener vergangenen Zeiten wie ein Ab-

einander; allgemeines Gedeihen war die Folge des bild heutiger Verhältnisse; es erscheint ihm das

einträchtigen Zusammenschlusses. Als aber die Jetzt überraschend an das Einst geknüpft und

Kaufmannschaft über alle Maassen bereichert und beide sich gegenseitig erläuternd. Durch alle

durch eigene Machtvollkommenheit an Einfluss ge- Phasen dieses Emanzipationskampfes der Arbeiter-

stärkt und ausgestaltet, sich als aristokratisch ge- Schaft führt uns der Vf.: wie über das Patriziat

kastete und aufgeputzte Gilde scharf von der grossen der Städte die Demokratie siegt ,
wie sich der

Masse der städtischen Arbeiterbevölkerung abzu- Graf von Flandern in einer Schaukelpolitik

schlicssen begann und gegen diese Hochmuth, zwischen Frankreich und den Demokratien win-

Eigennutz, Parteilichkeit kehrte, begann Unmuth det, endlich Philipp der Schöne mit bewaffneter

ie Herzen der 1 ausende von Arbeitern zu er- I Iand eingreift, Flandern konfiszirt, wie dann der

regen. Repressalien des magistratlichen Patriziats 11. Juli 1302 anbricht, wo die Gocdendags der

verschärften die Feindschaft. Um so trotziger flandrischen Zünfte auf der Fläche von Courtrai

forderte der Zünftler Anerkennung seiner Stellung die französische Feudalherrschaft vom flandrischen
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Boden wegfegen und den flandrischen Demokra-
tien den glänzenden, freilich kurzen Triumphweg
eröffnen.

Mögen dem ersten Band bald die abschliessen-

den Bände folgen und so das Denkmal der bel-

gischen Nationalgeschichte vollendet werden,

dessen Grundstein mit dem vorliegenden Band
gelegt ist.

Brüssel. Wilhelm des Marez.

Julius Gmelin, Hällische Geschichte. Geschichte

der Reichsstadt Hall und ihres Gebiets nebst einem

Ucberblick über die Nachbargebiele. Mit Unterstützung

weiterer höllischer Gcschichtsfrcundc hgb. Mit Rudi-

rungen von Karl Fronck. Schw. Hall, Fcrd. Staib

W. Stöver), 1896/97. 832 S. 8*. M. 9,20.

Zur Geschichte der alten Reichsstadt Schwä-

bisch Hall, die 1802 württcmbergisch wurde,

liegen gute Chroniken und Einzeldarstellungen

vor; eine brauchbare Gesammtdarstcllung fehlte

noch, wie bei vielen neuwürttembergischen Ge-
bieten. Es war an sich ein glücklicher Gedanke
des Vf.s, diese zu unternehmen und ihr durch

Beiziehung der benachbarten Gebiete eine brei-

tere Grundlage zu geben. Es ist auch unver-

kennbar, dass cs ihm Ernst mit seiner Aufgabe

war und dass es ihm gelungen ist, in die Tiefe

zu dringen. Einzelne Ausführungen, wie über

die auf etwa 950 zurückgehende Entstehung der

Stadt, ihre Blüthe unter den Hohenstaufen, deren

einzige Münzstätte sie war, die Ausnützung und

Vertheilung ihres Salzreichtbums, ihren Charakter

als Adelsstadt mit der Darstellung der einzelnen

Geschlechter und des Kampfgerichts, über das

Steuerwesen, die Verfassungskämpfe, den sitt-

lichen Zustand am Ende des Mittelalters sind

tüchtig und wertbvoll. Aber leider geht der Vf.

auch da in die Tiefe und in die Breite, wo er

bei sich und seinen Lesern mehr voraussetzen

musste. Kelten und Römer, Germanen, Ala-

mannen und Franken, deutsche Göttcrlebre und

deutsches Königthum, die Reichsgeschichte im

weitesten Sinn sind so ausführlich behandelt,

dass Hall oft ganz darüber vergessen ist. Auch
diese Abschnitte sind nicht schlecht bearbeitet,

gehören aber eher in eine Einleitung in das

Studium deutscher Geschichte für Gebildete. Die

Folge ist, dass die Stadtgeschichte eigentlich erst

mit S. 188 beginnt und beim Jahr 1 559 aufburt,

während die ganze Folgezeit sich mit einem

Ucberblick auf 30 Seiten begnügen muss. Mögen
äussere Verhältnisse diese Planlosigkeit mitver-

schuldct haben, als Ganzes ist das Ruch in Folge

seiner verfehlten Anlage wenig erbaulich.

Stuttgart. Eugen Schneider.

Die katholische Kirche unserer Zeit und
ihre Diener in Wort und Bild. Hgb. von der

Leo-Gesellschaft in Wien. 1. Bd.: Rom. Das
Oberhaupt, die Einrichtung und die Verwal-
tung der Gesammtkirche. Berlin, Allgemeine

Verlagsgesellschafl m. b. H., 1898. XVI u. 691 S. 4 B
.

M. 30.

Von dem schon in Nr. 36 des Jahrg. 1898 dieser

Zeitschrift kurz erwähnten Werk ist nunmehr der 1

.

Bd. vollendet. Die Einleitung bildet ein Abschnitt,

der von dem Papst und der Kirche handelt. Es
folgt sodann eine ziemlich ausführliche Biographie

Leos XIII. Hieran scbliesst sich eine Schilderung

der katholischen Hierarchie. Sic beginnt mit der

Darstellung des Cardinalats, seiner Geschichte und

seiner Entwicklung bis zur Gegenwart. Darauf

folgen kurze biographische Angaben über die jetzt

lebenden Cardinäle in curia und extra curiam. Nach
den Cardinälen werden, allerdings nicht so aus-

führlich, die Patriarchen behandelt, dann die Pri-

maten, Erzbischöfe, Bischöfe und die niederen

Prälaten nullius dioeceseos mit bischöflichen Ab-
zeichen. Hier scbliesst sich eine Darstellung der

Orden und religiösen Genossenschaften an. So-

dann wird kurz auf die geistlichen Ritterorden

eingegangen, von denen für Rom natürlich der

Johanniter -Malteser- Orden eine besondere Rolle

spielt, weil der Grossmeister dieses Ordens ja

seinen Sitz in Rom bat. Der nächste Abschnitt

ist den päpstlichen Ordensdekorationen und Ehren-

zeichen gewidmet. Darauf folgt ein Abschnitt,

der sich mit der „päpstlichen Familie“ beschäf-

tigt und alle diejenigen geistlichen und weltlichen

Personen behandelt, die zu ihr gehören. Es folgt

in der Darstellung die päpstliche Kapelle mit ihren

geistlichen und weltlichen Gliedern. Ein neuer

Abschnitt handelt von der Palastverwaltung, d. h.

von der Präfektur der apostolischen Paläste, die

mit der Cardinaiskommission zur Verwaltung der

Güter des h. Stuhls vereinigt ist. Nun folgen

interessante Ausführungen über das päpstliche

Geheimarchiv, die vaticaniscbe Bibliothek, die

vaticanischen Museen und Galerien, das päpst-

liche Observatorium und die Palastjustiz- und

Hygienebchörden. Wir gelangen hierauf zu den

Congregationcn der Inquisition, des Consistoriums,

der Bischöfe und Ordcnslcute, Concilii, der Resi-

denz der Bischöfe, de propaganda fide, der Riten,

der Ceremonien, der Ablässe und Reliquien, der

Kirchenverwaltung von St. Peter, der ausser-

ordentlichen kirchlichen Angelegenheiten, weiter

zu den Congregationen von Loreto, der kirch-

lichen Freiheit, Indicis, der Examinirung der

Bischöfe, der apostolischen Visitation, der Stu-

dien. Nun werden uns vorgeführt die Cardinais-

Commissionen für die Wiedervereinigung der ge-

trennten Kirchen, für die Auswahl der Bischöfe,

für die historischen Studien, und weiter die aposto-

lische Kanzlei, Datarie, Pönitentiarie, Segnatura

di giustizia, die apostolische Kammer und die

Rota. E9 reihen sich die Palastsckretariate an,

d. b. das Staatssekretariat, die Sekretariate der

Breven, der Breven an die Fürsten, der lateini-

schen Briefe und der Memorabilien, das päpst-

liche Auditoriat und die apostolische Almosen-
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Verwaltung. Im nächsten Abschnitt werden die

diplomatischen Vertretungen behandelt, und zwar

sowohl die päpstlichen Nuntiaturen und Inter-

nuntiaturen im Auslande als auch die ausländi-

schen Botschaften, Gesandtschaften und sonstigen

diplomatischen Missionen beim h. Stuhl. Ein

weiterer Abschnitt beschäftigt sich mit dem römi-

schen Vikariat. Sodann werden uns noch ge-

schildert die päpstlichen Hochschulen und Fakul-

täten, die wissenschaftlichen Akademien, die Aca-

demia dei Nobili ecclesiastici
, die Seminare,

Kollegien und Hospize. Den Schluss des ganzen

Werkes bilden die Angabe der Autoren, ein

biographisches Register und ein solches über die

Personen- und Ortsnamen, dem sich noch einige

Berichtigungen und Ergänzungen anschliesscn.

Diese Angaben zeigen, das9 ein gewaltiger

Stoff in dem Werke verarbeitet worden ist.

Dabei haben die Hgbb. es verstanden, ihn ge-

schickt zu gruppiren und interessant darzustellen,

so dass die Lektüre auch den Nichtkatholiken

von Anfang bis zu Ende fesseln kann. Hierzu
trägt auch der Umstand wesentlich bei, dass das
Werk sehr reich illustrirt ist, denn es enthält

1 Farbenbild (Leo XIII.), 59 Tafelbilder und
1209 Illustrationen im Text. Auf diese Weise
lernt der Leser die kirchlichen und weltlichen

Würdenträger an der Curie kennen, kirchliche

Gebäude, Kunstwerke usw. Ueberhaupt muss
die tadellose Ausstattung des ganzen Werkes
und der für das Gebotene niedrige Preis rühmend
hervorgehoben w'erden. — Zum Schluss mag
darauf hingewiesen werden, dass soeben ein

zweiter ganz gleich angelegter Band begonnen
hat, von der Leo -Gesellschaft im gleichen Ver-
lage und zum gleichen Preise herausgegeben zu
werden, welcher die katholische Kirche in Deutsch-
land, Luxemburg, Oesterreich -Ungarn und der
Schweiz behandeln soll.

Rostock i. M. A. Vorberg.

Rechts- und Staatswissenschaften,

G. Lacour-Gayet, L’education politique de Louis
XIV. Paris, Hachette ct Cie, 1898. X u. 472 S. 8®.

Fr. 7,50.

Anders wie in unsern Tagen, wo die Er-
ziehung des Volkes das Problem der Pädagogik
und Kulturpolitik bildet, drehte sich im 17. und
noch weit in das 18. Jh. hinein Alles um das
Problem der Fürstenerziehung. Das war naturge-
mäss für ein Zeitalter, in dem das absolute Staats-
system den 'Ion angab, der Monarch die Sonne
war, aus der aller Segen quoll, und in dem
es daher von der grössten Wichtigkeit für das
Gemeinwohl war, dass diese Sonne ein reines
und starkes Licht ausstrahle. Es war dem-
gemäss kein schlechter Gedanke, einmal die
politische Erziehung desjenigen Fürsten einer
exakten Untersuchung zu unterwerfen, welcher

1356

als anerkannter Typus eines unumschränkten

Regenten in der Geschichte dasteht, als das

Vorbild, dem alle andern Fürsten seines Zeit-

alters, selbst wenn sie seine ausgesprochenen

politischen Gegner waren, nachstrebten, nämlich

Louis* XIV. Das oben genannte Buch von La-

cour-Gayet besteht aus zwei Hauptabschnitten,

von denen der erste die Erziehung des Prinzen

chronologisch verfolgt, während der zweite die

geistige Atmosphäre des Zeitalters zu schildern

sucht, in welchem der spätere „roi soleil“ auf-

wuchs. Die Entwicklung läuft bis zum
J. 1661,

dem Zeitpunkte, wo beim Tode des Kardinals

Mazarin der König die Zügel der Regierung

selbst in die Hand nahm. In einem späteren

Werke „Les idees politiques de Louis XlV a

will der Vf. diese zweite Lebensperiode des

Königs in gleicher Weise behandeln.

Ziemlich allgemein wird noch heute ange-

nommen, dass es mit der Jugenderziehung des

Königs nicht eben gut bestellt gewesen sei.

Mazarin, der von der Mutter, Anna von Oester-

reich, dem Prinzen zum Mentor vorgesetzt wor-

den war, habe, so wird behauptet, dessen Bil-

dung absichtlich vernachlässigt, um sich selbst

desto unentbehrlicher zu machen. Dieser durch

den glühendsten Hasser des Kardinals, den

Herzog von Saint Simon, in seinen Memoiren in

Umlauf gesetzten Meinung tritt L.-G. entgegen,

und man wird sagen dürfen, mit Recht. Fs

wird zu zeigen gesucht, wie umsichtig Mazarin,

der übrigens auch des Prinzen Pathe war, die

Lehrer auswählte, die den Unterricht in den

Spezialfächern zu ertheilen hatten. Vom 16.

Lebensjahre an zog er den jungen König zu den

Sitzungen über wichtigere Staatsangelegenheiten

bei und ertheilte ihm im Anschluss daran Lek-

tionen. In der That wäre es schwer zu be-

greifen, wie ein Mann, der später einem ganzen

Kulturzeitalter den Stempel seines Namens auf-

drückte, in solcher Unwissenheit aufgewachsen

wäre, dass ihm kaum die elementaren Kenntnisse

des Lesens und Schreibens beigewohnt hätten.

Dem zweiten Abschnitt, der die Theorie des

königlichen Absolutismus jener Tage an der

Hand der zeitgenössischen Litteratur hcrauszu-

heben sucht, liegt der Gedanke zu Grunde, dass

cs sich dabei nicht bloss um die Eigenart oder

individuelle Erfindung eines wenn auch noch so

bedeutenden Monarchen gehandelt habe, sondern

um eine allgemeine für ihr Zeitalter nothwendige

Kultur- und Geistesströmung. Dieser Gedanke

ist höchstens für Frankreich neu. Anderwärts

gehört er schon lange zu den Elementarbegriffen

jedweder Geschichtsauffassung. Wenn nun die-

ser Abschnitt zwar keinen wesentlich neuen Ge-

sichtspunkt cinführt, so wird der Stoff doch >n

einer so trefflichen Weise dargeboten, dass auch

ein mit dem Gegenstände vertrauter Leser daraus

Anregung und Belehrung schöpfen kann, seihst
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wenn er bei einzelnen Punkten seine Vorbehalte

machen muss. Man wird daher auch der Fort-

setzung des Werkes mit nicht ungünstigen Er-

wartungen entgegensehen dürfen.

Bern.
l

August Oncken.

Carl Jentsch, Die Agrarkrisis. Besteht eine sol-

che, und worin besteht sic? Leipzig. Fr. Wilh. Gru-

now, 1899. VIII u. 175 S. 8 W
. M. 2,50.

Eine recht interessant und anregend geschrie-

bene Broschüre, die den Zweck hat, die Forde-

rungen der agrarischen Presse als übertrieben

zu bekämpfen. Der Standpunkt Jentschs ist der

der „Grenzboten“ : das Eintreten für eine kräf-

tige Entwickelung des Bauernstandes unter gleich-

zeitiger Bekämpfung des Grossgrundbesitzes.

So interessant und lehrreich nun auch manche

Ausführungen bei J.
sind, so liegt doch auch bei

ihm eine starke Einseitigkeit vor insofern, als er,

auf die günstigen materiellen Erfolge einiger vor-

geschrittener, persönlich hervorragend tüchtiger

Landwirthc verweisend, eine eigentliche Agrar-

krisis in Abrede stellt, oder eine solche nur für

die schlechten Landwirthc gelten lässt. Im

menschlichen Leben ist Alles relativ: es ist un-

billig, zu verlangen, ein jeder Landwirth soll ein

Musterexemplar seiner Gattung sein, wenn man
eine solche Forderung nicht gleichzeitig auch an

einen jeden Kaufmann oder Industriellen stellt.

Dass hervorragend tüchtige Landwirthe zeitweilig

6— 7
,

in Ausnahmsfällen vielleicht selbst 10%
von ihrem Vermögen herausgewirthschaftet haben,

mag schon sein, aber die Fälle, in denen her-

vorragend tüchtige Industrielle oder Kaufleute ein

Mehrfaches von diesem Ertrage erzielen, sind un-

gleich häufiger. Beträgt doch bereits der durch-

schnittliche Reinertrag der preussischen Aktien-

gesellschaften nach der preussischen Einkommen-
steuer 1892— 1899 ca. 10% vom eingezahlten

Aktienkapital, der Durchschnittsertrag der Land-

wirthe gleichzeitig wohl kaum 3— 4 %. Würde
ausserdem ein jeder Landwirth musterhaft wirt-

schaften, seine Produktion bedeutend steigern,

so würde nach kurzer Zeit ein derartiger Preis-

fall eintreten, dass doch wiederum nur eine sehr

mässige Verzinsung stattfinden könnte. Dass die

agrarische Presse vielfach übertriebene Klagen

und Forderungen erhebt, kann man auch wohl

zugeben, das thun indess alle Parteien. Trotz-

dem wird man bei unbefangener Prüfung eine

recht starke Depression der Landwirtschaft
nicht in Abrede stellen können, das beweisen

schon die gegen die 80 er Jahre um */*— */j

zurückgegangenen Getreidcprcisc und das Sinken

der Domänenpachten.

Berlin. C. Ballod.

Kunstwissenschaften.

Joseph Bayer, Stuck -Reliefs eines Tonnenge-
wölbes aus der „Casa Farnesina“ in Rom

nach Reproduktionen von Adolph Ginzcl.

Wien und Magdeburg, Schallehn u. Wollbrück, 1897.

20 S. 8«. M. 1.

Als orientirende Einführung zu Modellen

einzelner ornamentaler Glieder aus dem Relief-

schmuck der im Garten der Villa Farnesina ge-

fundenen gewölbten Zimmerdecken aus der ersten

Kaiserzeit, ausgestattet mit kleinen Abbildungen

dieser Glieder (ein grösseres Feld und sechs

Friesstreifen) und dem Entwurf einer Rekon-
struktion der einen Decke, giebt der Text in

knapper Form das Wichtigste über den Bau,

dem die Decken entstammen, seine Entdeckung,

Anlage und dekorative Ausstattung. Enttäuscht

würde sein, wer eingehende Untersuchungen

über die Ornamente und ihre Zusammenordnung

oder eine kunstgeschichtliche Würdigung der in

die Dekoration eingefügten bildlichen Darstellun-

gen zu finden erwartete
;

wer aber lediglich

wissen möchte, woher die anmuthigen Zierformen

stammen, an deren Anblick er 9ich erfreut, und

in welchen Zusammenhang sie gehören, wird

das Heftchen mit Befriedigung durchlesen.

Berlin. H. Winnefeld.

Moderne Dichtung.

C. Viebig, Es lebe die Kunst! Roman. Berlin,

F. Fontane & Co., 1899. 475 S. 8°. M. 6.

Diesem Roman lässt sich nichts Geringes

nachrühmen: er ist eine reine und erfreuliche

Verschmelzung von Idee und Realistik. Der ein-

heitliche Gedanke, dass der wahrhaft Berufene

9ich über alle Hemmnisse, innere wie äussere,

hinausringt, durchzieht das ganze Buch und trium-

phirt zum Schluss, als die schöne, rein innerliche

Lösung eintritt. Dieser Idee als Grundgedanke

steht ein treffsicherer Realismus in der Durch-

führung zur Seite. C. Viebig sieht ganz ausge-

zeichnet und sie sieht mit jenem grossen Künstler-

auge, dem nicht leicht etwas entgeht und das

ruhig und ohne zu blinzeln in das Leben hinaus

und in die Menschenherzen hineinsieht. Nur vor

dem Beispielmässigcn hätte sie sieb, wie viele

ihrer Geschlechtsgenossinnen, noch zu hüten.

Interessant wäre es, zu wissen, ob und in wie

weit wir das Buch in die Zahl unserer auto-

biographischen Konfessionsromane aufzunebmen

haben. Denn so durch und durch ehrlich, un-

verzagt und selbständig wie Elisabeth Reinharz

muss, dünkt mich, auch C. Viebig mit ihrer Kunst

gerungen haben.

p rag 4
Rudolf Fürst.

Notizen und Mittheilungen.

Die am 25. April 1898 eröffnete Handelshoch-

schule zu Leipzig hut ihren I. Jahresbericht

herausgegeben. Aus d. Statist. Mitthlgn heben wir her-

vor, dass im Somm.-Sem. 1898 77 Inländer u. Aus-

länder, im Wint.-Sem. 1898/99 103 Inländer u. 36 Aus-
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Länder immatrikulirt waren. Bis zum Juli 1899 betrug

d. Gesanimtzahl d. Immatrikulirten 244. Von d. Pro-

fessoren d. Leipziger Univ. gehören d. Lehrkörper d.

Handelshochschule an d. Herren Bücher (Allg. u. spec.

Volkswirtschaftslehre. Wirtschaftspolitik. Handels- und
Verkehrspolitik, Finanzwisscnsch.). Sticda (Allg. Volks-

wirtschaftslehre, Hnndelsgesch.), Kriedbcrg (Handels-,

Wechsel- u. Seerecht, handelsrechtl. Uebgn. Völkerrecht),

Sohm (Handels-, Wechsel- u. SccrechO, Hasse (Kinleitg

in d. Stud. d. Statistik, Dtsche Kolonialpolitik), Ratzel

(Landschaften u. Städte Mittel-Europas, Grdzügc d. polit.

Ethnographie, d. wichtigsten ausscreurop. Staaten u.

Koloniccn), Burchard (Recht d. Schuldvcrhültn. nach d.

BGB.), Mareks (Allg. Gesch. d. neuest. Zeit), Lamprccht
(Dtsche Wirtschafte-, Sozial- u. Verfassgsgesch. d.

neuer, u. neuesten Zeit). Ferner unterrichten an d.

Handelshochschule die Oberlehrer d. öffentl. Handels-
Ichranstalt u. einige andere Sprach- u. Fachlehrer. Es
wurden noch Vorlesgn gehalten üb. Geographie u.

Kolonisation von Deutsch -Ostafrika, d. dtsch. Schutzge-
bieten in Westafrika, Einlcitg in d. Geogr. d. Welt-
verkehrs u. Welthandels, üb. Versichcrgsmathematik,
polit. Arithmetik, kaufmänn. Arithmetik u. Buchluhrg,
üb. Gesch. d. Volkswirthschaflslehre. üb. allg. u. chem.
Technologie, Technologie d. Textilindustrie, üb. Korre-
spondenz u. Kontorarbeiten; ferner wurden L’cbgn in

französ,, engl., ital., span., russ. u. chines. Sprache ab-
gehaltcn. Aufgenommen in die Handelshochschule wer-
den Abiturienten d. dtsch. Cymn., Realgymn. u. Obcr-
realschulen

, sowie höh. Handelsschulen, Seminar, ge-
bildete Lehrer, die d. 2. Lehramtspriifg bestanden haben,
u. Kaufleute, die d. Berechtigg z. einjahr.-freiwill. Dienst
erworben u. ihre Lehrzeit beendet haben, sofern sie d. er-

fordert. geistige Reife nachzuweisen vermögen. — Leiter
der Anstalt ist Studiendirektor Prof. H. RaydL

An d. Stelle d. alten Aigeira sind zwei mit In-
schriften bedeckte Tafeln gefunden worden, von
denen d. eine 1,20 m hoch u. 0,60 m breit, d. andere
0,80 m hoch u. breit ist. Die Inschriften sind vorzüglich
erhalten; cs sind Bruchstücke eines von Diokletian 301
n. Chr. erlassenen Ediktes u. betreffen d. Feststcllg d.
Preises verschiedener Xahrgsmittcl; wahrschein!, waren
d. Tafeln auf d. Marktplatze in Aeigeira aufgestellt.

Die reichhalt Bibliothek d. Geh. Raths Prof. Dr.
Dambach, die hauptsächl. Werke üb. Staats- u. Völker-
recht, Postrecht u. Postwesen enthält, ist von d. Buch-
lullg Gustav Fock, G. m. b. H. in Leipzig, angekauft
worden.

Personalchronik.

Ernennungen, Auszeichnungen usw.
An Universitäten usw. Die theolog. Fakult. d.

Univ. Jena hat d. Pfarrer Teutsch in Hermannstadt
in Siebenbürgen zum Ehrendoktor ernannt. — Der o.
Prof. d. klnss. Philol. a. d. Univ. Bonn, Geh. Rath Dr.
Frz. Büchclcr, ist z. auswärt. Mitgl. d. Gesellsch. d.
Wiss. in Göttingen ernannt worden. — Der o. Prof. d.
oriental. Sprachen a. d. Univ. Wien. Hofrath Dr. Kam-
bacek ist z. Direktor d. Hofbibliothek ernannt worden.— Der o. Prof. f. Gesch. a. d. Univ. Berlin, Dr. Paul
Scheffcr-Boic hörst, ist z. o. Mitglied i. d. phil.-hist.
Kl. d. kgl. preuss. Aknd. d. Wiss. ernannt worden. —
Dr. phil. Sigm. Hel b mann aus München als Privat-
doz. f. Gesch. an d. Univ. München habilitirt

Todesfälle:
Der fr. Prof. d. Gesch. Dr. J. A. Wynne, am 2. Aug
J - “u ’ ,n Utrecht; d. Orientalist Geh. Hofrnth Pro:

Dr. Wilhelm Pertsch, Direktor d. Friedcnsteinsche
Sammlgn, am 18. Aug., im 67. J.. in Gotha; d. fr. Proiam DorothccnstadL Realgymn.. Dr. William Piersonam 19. Aug., 66 J. alt, in Berlin.

Neu erschienene Werke,
vom 16. bis 23. August in der Redaktion eingeliefert.

Apokryphen, D., u. Pseudcpigrnphcn d. A. T.s, hgb.

von E, Kautzsch. Lief. 15—24. Freiburg i. B., Mohr
(Siebeck). Je M. 0,50.

Bouty, E., Proges de 1'Electric ite. Oscillations hertzi-

ennes. Rayons cathodiques et rayons X. (II® Suppl. au

Cours de Physiquc de l'Ecole Polytechnique, par Jamin

et Bouty.] Paris, Gauthicr-Villars. Fr. 3,50.

Excursion, 2®, electrotechniquc cn Suisse, par les

Elcves de l'Ecole superieure d'Electricite. Comptc rendu,

par J. Guillaumc. Ebda. Fr. 1,50.

Hagen, E. v., Aufsätze zur Einsicht in d. Wesen d.

freien Müsse u. d. philosoph. Contemplation. Uri.,

Selbstverlag.

Heg ler, A., Johannes Brenz u. d. Rcformat. im

Hzgth. Wirtemberg. Freiburg i. B., Mohr (Siebeck).

M. 1.

Karteis, J., Lorenz Fries, der fränkische Geschichts-

schreiber u. s. Chronik vorn Hochstifl Würzburg. Würz-

burg, Göbel. M. 2,50.

Knortz, K., Walt Whitman, d. Dichter d. Demokra-

tie. 2. Aufl. Lpz., Fricdr. Fleischer. M. 1,20.

Monarchie, D. üsterr.-ungar., in Wort u. Bild. Lief.

330. Bukowina. 13. H. Wien, Holder. M. 0,60.

Reclams Univ.-Biblioth. Nr. 3981/82. König Lud-

wig l. von Bayern, Gedichte. Hgb. v. R. Grain*. -

3983/86. Lagerlöf, Selma, Gösta Beding. Roman. Cebs.

von Mathilde Mann. — 3987. Stifter, A., Feldblumen.

Erzählung. — 3988. Walther, O., u. L. Stein, D. Haus

d. Majors. Lustspiel. — 3989. Weber, K. J., D. Tem-

perament Aus „Demokritos". — 3990. Nemirowitsch

Dantschenko, W. J., Unter d. Erde. — D. Glück d. Iwan

Habsvergessen. Zwei Erzählgn. Ucbs. von E. Röthgen

Je M. 0,20.

Rigutini, G., u. O. Bulle, Neues italien.-dtsches u.

dtsch- Italien. Wtb. 16. Lief. Lpz., Tauchnitz. M. 1.

Rundschau, Theolog. 1899. H. 8. Freiburg i. B„

Mohr (Sicbcck). Jahrg. M. 6.

Stern, M., Kg. Ruprecht von d. Pfalz in s. Beziehgn

zu d. Juden. Kiel, H. Fiencke.

Tiktin, II., Rurmin. -dtsch. Wtb. Lief. 5. Bukarest.

Staatsdruckerei (Lpz., Harrassowitz). M. 1,60.

Weiss, J. B. v., Weltgeschichte. 2.—4. Lief. 4. u.

5. Aufl. Graz, Styria. Je M. 0.85.

Wcissenfels, R., D. junge Goethe. Freiburg i.B.,

Mohr (.Siebeck). M. 0,75.

Weiter, N., Fredcri Mistral, d. Dichter d. Provence.

Marburg, Eiwert. M. 4.

Zisch r. , Wissenschaft!., für Xcnologie, zur exakten

Erforschg d. sog. okkulten Thatsachcn u. der x. Z. noch

fremden Energieformen im Menschen u. i. d. Natur, hgb.

von Ferdinand Maack. Nr. 1 u. 2. Hombg, Selbstver-

lag. Jahrg. (6 Hefte) M. 6.

Zeller- Weidmüller. H., Aus zeitgenüss. Aufzeichngn

u. Briefen. [Vor 100 Jahren. IV, I. 2-1 Zürich, r*

Schulthess. M. 2,70.

Demnächst erscheinende Werke.

Aus dem Gebiete der

Philosophie u. Pädagogik. Grimm, Ed., P. Problem

Frdr. Nietzsches. Brl., Schwetschkc. M. 4. — W ©It-

mann, L., D. histor. Materialismus. 28 Bog. Düsseid.,

Hermann Michels. M. 4,50. — Ohlcrt, A., D. Studium

d. Sprachen u. d. geistige Bildg. [Schiller u. Ziehens

Sammlg v. Abhdlgn a. d, Geb- d. pödag. Psychol. u-

Physiol II, 7.] Brl., RcuLhcr & Reichard. M. 1,20.
—

Messer, A-, L). Wirksnmk. d. Apperception in d. per*

sönl. Beziehgn d. Schullebens. [Dieselbe Sammlg- *

8.) Ebda. Etwa M. 1,50.

Philologie. Hemmet, Fr., D. südarab. Altertümer

d. Wiener ilofmus. u. ihr Hgb. Prof. D. H. Müller. -'Bog-

mit Taf. Münch.. Lukaschik (Franz). M. 1-
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Geschichte. Len*, M., Zur Kritik d, -Gedanken u.

Erinnerungen* d. Fürsten Bismarck. Etwa 10— 11 Bog.

Brl., Gebr. Paetel. M. 2. — Mareks, E., Fürst Bis-

marcks „Gedanken u. Erinnerungen“. Versuch e. krit

Würdigg. Etwa 10—11 Bog. Ebda. M. 2.

Staats- st. Sozialwissensch. Huber. F. C.. Waaren-
haus u. Kleinhandel. Brl., Guttentag. Etwa M. 2.

Zeitschriftenschau.

Theologie und Religionswissenschaft.

D. Katholik. August. O. Rigorismus u. d. Zahl

d. Auscrwählten. — Kathol. u. Protestant. Wahrheits-

liebe (Forts.). — J. Becker, Altes u. neues Recht

bc*. d. Absolution von päpstl. Reservntfallen (Schl.). —
Neue Forschgn z. Gesch. d. alten Mönchth. (Forts ). —
Ursprg u. Entwicklg d. Palliums (Forts.). — Sachs,
Streiflichter üb. d. -freiere“ Bibelforschg.

Revue beuidictine. Aoüt. G. Morin, Un nouveau
rccueii inedit d'homelies de saint Cesaire d‘Arles (fin).

— U. Berliere, Lettres inedites de Benedictins franfais

tirces de la Collection Wilhelm. II; La Congregation de

Bursfeld. — Constitution apostolique pour la Congregation
Anglo-Bcncdictine.

Philosophie und Pädagogik.

Arch. f. systemat. Philos. N. F. V, 3. B. Tschit-
schcrin, Raum u. Zeit (Schl.). — L. Goldschmidt,
Kants Voraussetzgn u. Prof. Dr. Fr. Paulsen. — H.

Grün bäum, Zur Kritik d. modern. Cnusalanschnuungen.
— H. Kleinpeter, Ueb. d. Begriff d. Erfahrg. E. Nach-

trag. — J. Bau mann, Ist Mach von mir missverstanden

worden ?

Ztschr.f. d. öslerr. Gyntn . 50, 7. L. Petrik, Ueb.

J. Inlluenzmaschmc im Mittelschulunterr. — A. Huemer,
Zu Hcrondas' Ai84oxa>.o? v. 60 f. — I.ittcr. Anzeigen. —
B. Imendörffer, D. Stellg d. Lehrbuches im geogrnph.

Unterr. — J. Tominsck, Zum Lehrplan u. zur Instruk-

tion f. d. Turnunterr. an Mittelschulen.

Ztschr. f. d. titsch. Unterr. 13, 8. Th. Matthias,
Th. Storm als Novellist. — R. M. Werner, Lyrisch.

Gedicht u. biograph. Zcugniss. — D. dtsch. Rcifeprüfgs-

nufgaben an d. sächs. Gymn., Realgymn. u. Realschulen

Ost 1899.

Ztschr. f. d. evgl. Relig. Unterr. X, 4. Hupfeid,
Zur Säkularfeier d. Reden Schleicrmachcrs üb. d. Relig.

— König. D. leidende u. siegende Gottesknecht von Jcs.

52, 13—53, 12. — Eckert, D. Aufgabe d. Relig.-Unlcrr.

u. die Reform d. Konfirmation. — Hcinzelmnnn, Hat

cs sich für d. Unterr. in d. Prima bewährt, d. Glaubens-

lehre an d. Augustana anzuschliesscn?

Philologie und Lltteraturgeschlchte.

Philologus. 58, 3. B. Heisterbergk, Solum Itali-

cum. — A. Momm sc n, Tdxoc auf attisch. Inschriften.

— H. Jurenka, Pindars 6. nemcisch. Siegeslicd. —
W. Nestle, D. Bakehcn d. Euripidcs. — 0. Immisch,
Babriana. — R. Fuchs, Anecdota Hippocratea. — Frdr.
Reuss, Zu Valer. Flacc. Argonaut. 1— IV. — K. Nie-
meyer, ZuSeneca. — S. Eit rem, Observationes mytho-
logicae maximc ad Ovidium spectantes. — P. Kretsch-
mer, E. thcräische Felsinschrifit. — R. Pcppmüller,
Zu Demosth. de corona 289 (p. 322). — G. Lehne rt,

Zum Cyclops d. Eurip. — K. Pro echter, E. unbeachtetes

Herakleitosfrgm. — R. Helm, De Hecales Callimachcae
in Latinum convcrsac fragmento. — E. Goebel, Kriti-

sche u. exeget Bcitr. zu Cic. Tuscul. — H. Fischer,
H. Kurz üb. Lucans Pharsalia. — 0. Crusius, Zur
Würdigg d. Exkurse bei d. antik. Prosaikern. — M.
Petschenig, Zu Corippus.

Centralbl. f. Bibliothekswes. Mai. H. Graeven,
Cyriacus v. Ancona auf d. Athos. — H. Rabe, D.

Palimpsest Cod. 131 d. Biblioteca comunale in Perugia.

— A. Schubert, D. sicher nachweisbar. Incunabcln

Böhmens u. Mährens vor 1501 (Schl.). — E. Nestle,
Zur Bibliographie d. hebräisch. Sprachkde. — Falk,
I). gelehrte Korrektor Adrian 0. S. B. d. Peter Schöffcr-

sehen Druckerei zu Mainz. — F. Eichler, Auch c.

Wort zum Gcneralkatalog d. österr. Hss. — Juni -Juli.

M. Curtze, E. Studienreise. — J. Förstemann, Felix

König (Rex) Polyphemus, 1. Bibliothekar d. Hzgs Al-

brecht von Prcussen. — G. Stein hausen, E. Univ.-

Bibliothek als Pfandleihinstitut (1686/87).

Revue des Bibliothequcs. Avril- Mai. V. M ortet,

Rcchcrches sur l'emploi des termes {StßktoJKpit], ßtjiXto—

tföka4 dans l’Egyptc romaine, d'apres la publication des

papyrus de Berlin et de Vienne. — H. Cordier, Un
incunable nnglais conservc ä Albi. — E. Picot, Des

Francis qui ont ccrit en Italien au XVI« sicclc. IX.

Jcromc Maurand (suite). X. Jean-Pierrc de Mesmes. —
E. Blochet, Invcntairc et description des miniaturcs

des mss. orientaux conserves ä la Biblioth. nationale

(suite).

Revue de phitol., de titUrat. ei dhist. anciennes.

23, 3. A. Jahn i us, Glossarium sive vocabularium ad

Oracula Chaldaica. — L. Constans, Corrections nu

texte de Cesar de bello galt. — S. Re in ach, Aochc

apoföviuv äiiefiiouuv. — A. Cartault, Un contre-scns

trnditionnel sur Virg. Georg. I 489—92; Sur Horace,

Epodc IX, 19—20. — L. Laioy, Anciennes gammes
enharmoniques. — P. Foucart, Itpatvffös Gttato?,

ItparriYöC — T. W. Bcasley, Un cas

unique de cautionnement. — B. Haussoullier, In-

scriptions d'Hdraclee du Latmos; Un nouveau milliaire

au nom de Manius Aquillius.

Revue des tangues romaucs. Mars -Avril. A. Blanc,
Narbonensia: Changcmcnt de i proven^al en ie; Passage

de y et j k y; Mystcrcs Narbonnais. — F. Gras, Per

li jo llourau de Coulougno. — A. Arnavicllc, As
mantencires de Coulougno. — L. Lambert, Contcs

populaires de Languedoc (fin). — F. Castets, 1 dodici

canti (suite).

Geschichte.

The American Historical Review. IV, 4. C. C. Boyd,
The County of Illinois. — II. C. Lea, Hidalgo and

Morelos. — J. W. Caldwcll, John Bull of Tennessee.

J. F. Rhodos, The Batllc of Gettysburg.

Revue nmnismatique. IV. S. III, 2. J. Dcehc-
lette, Inventairc general des monnaies antiques rc-

cueillies au Mont-Bcuvray. — E. Poncet, Numismatique

lyonnaisc. Note sur un grand bronze gallo-romain au

revers du navire. — A. Dieudonne, Monnaies romai-

ncs et byzantines rccemment acquises par le Cabinct des

Medaille». — M. Rostovtscw ct M. Prou. Cataloguc

des plombs antiques de la Bibliotheque nationale. — M.

d e V i e n n e ,
Eclaircisscments sur les monnaies d’Alphonsc

X de Castillc. — E. Drouin, Monnaies tangoutaines

ou Si-Hio. — R. Mowat, Numismat. lusitanienne.

Salacia et Bacsuris.

Geographie, Länder- und Völkerkunde.

Globus. LXXVI, 7. H. Seidel, Kamerun i. J.

1897/8. — Sg., D. zw. Engld u. d. Vereinigt. Staat,

streitige Alaska- Grenzfrage. — Ed. Selcr, Mittelamcri-

kan. Musikinstrumente. — D. Kolonialbesitz d. Vereinigt.

Staat.

Staats- und Rechtswissenschaft.

Ztschr. f. Sozialwissensch. II, 8. 9. A. Vicr-

kandt, Gabriel Tarde u. d. Bestrebgn d. Soziologie.

— R. Lasch, D. Selbstmord aus erotisch. Motiven bei

d. primitiv. Völkern. - Fr z Oppenheimer, D. Krise

im Marxismus. — J. Beloch, D. Bevölkerg im Alter-

thum (Schl.).

Dlsche Juristen- Zig. IV, 16. Meisncr, Goethe

als Jurist. — Hcllwig, Civilprozessuale Ucbergangs-

fragen. - A. v. Tuhr, D. Litt. z. BGB. (Forts.).
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Soziale Praxis. VIII, 45/46. L. Brentano, Nega-
tive u. positive Gewerkvereinspolitik. — 45. J. Silber-
mann n, D. Handlgsgehiilfen-Organisationen im dtschen
Reiche. — 46. Helene Simon, Blcivcrgiftgn in d.

Töpferei. — F. Schotthöfe r, D. Arbeiter in d. fran-

züs. Zündholzfabrikation. — R. Preussler, Zur Be-

wegg in d. Glaskurzwaaren-Industrie Nordböhmens.

Allgemeines.

Beil. z. Münch. Allg. Zig. Nr. 177/78. K. Hel ffer ich,
D. MaJthussche Bevölkergslchrc u. d. moderne Industrie-
staat. — 177. W. v. Wurzbach, Engld u. Frankr. vor
200 Jahren. — 178. Frz. Doflein, Aus Westindien u.

Nordamerika. XI. - 179. E. Selbstbekenntn. Michel-
angelos. — Heubach, D. Main in d. VVirthschafLs-
gcsch. Frankens. — 180/81. L. Geiger, Gutzkow im
jungen Dtschld. — 180. G. v. Mayr, Mcxikan. Be-
völkergsstatistik. — 181. Zur Thierschutz- Litt. — 182.
M. Helf, Assisi. — D. Frauen v. Tanagra.

D. Kation. 16, 44. A. Meyer, Schulze- Delitzsch.— H. Lange, Jeannctte Schwerin. — H. Cohen, E.
Buch üb. Kant (Schl.). - G. A. Pollak, E. Ritt üb. d.
Hochpässe d. Dolomiten. II. — 45. M. Philipps on,
D. Ursprg d. Revolutionskriege. — J. V. Widmann,
Goethe u. Napoleon. — R. A. Fritzsche, Zwei Dich-
tungen von Salvatore di Giacomo. — A. Biese, E.
Stockholm- Fahrt. — 46. J. D., D. tägl. Brot d. Deut-
schen. — O. Rosenbach, D. Recht d. Annexion auf
sprachl. Gebiete u. s. Konsequenzen. — G. Ran so ho ff,
Vom Hofe Ludwigs XV. — A. L. Jellinek, Lope de
Vega. 47. R. M. Meyer, Goethe u. seine Deutschen.

O. Rosenbach, D. Geschlecht d. Fremdwörter im
Deutschen. — P. Nathan, Pierre Loti.

The Athenäentn. Aug. 5. A Lady of the 1 8«* Cent.
(Mrs. Philip Lybbe Powvs). — The Portuguesc in Asia.— The Roxburghc Ballads. - Oxford History. — M. Breal’s
Philology. — The Sidneys. — Archaeölogv and the
Bible. — Song of Summer. — Nelson at Naples. —
Relics of the Brontcs. — The Early Records or the Cape
Colony. — Hodson of Hodson's Horse. — Aug. 12.
Lvalt s Asiatin Studies. — Facsimiles of Colcridgc Mss— Ciccro's Correspondencc. — Hodgson on the Meta'
physic of Experiencc. — Moore's Studios in Uante. -— I he Hist of the Scottish Clans. — The Hist, of the
Frcnch Revolution. — The Life of Nelson. — Enaiish
.Bannaster-.

The Contemporary Review. August. A. M. Fair
bairn. Race and Religion in India. — R. Donald Anew Tramway Monopoly. — Rang Yeu Wei, Tht
Reform of China. - M. Dünn, The Scven Senses ol

!\'
sh's

;

-C- McColl and J. H. Round, ,As esta
bhshed by Uw . — Countess Martinengo Ccsn
resco, Nature in the Last Latin Poels. - Z„ Arm«
and the Gentleman. - W. Durban, The Trans Slbenan Railwny. - A. Heretic, The Anglo-Indian Creed

Ritortus, The Impenalism of British Trade. 11.

The (Juatcrly Review. July. Industrial Education in
trcland. —1 he Novels of Ferdinand Fahre. — Monte»
i“"“-. 7 J

he Art of Dining- — Modern Mysticism. —
Sepulchre. — Banking. — The Rifle. — The

Scothsh Churchcs. — The Philippinen and their Future.— The American Colonies in the I8th Cent. — Mrs

^ th.“

n
^
5
lh

A
r

,

°I
,i08raP

w?' 7 Climale and Colon,sation
in the 15th Cent. - .The Early Mounlaineeret

lh. *!•"'? R‘VUk' Ju1>'- Elr|y Struggles forh
\v

d
f'vt

TraÜC
' 7,

W ' w “ ll*e «, Golf and its Literat.W.OConnor Morris, Roundell Earl of Selbome.

InenV wlVr
N

“,
VC'5 ' ~ Mrs. Clement P.rson.,Ancnt the Whitcfoords. - H. H. Brown, The Evolo’hon of the Proeurator Fiscal. - Lucy M. j. GametF amous Sultanas. - Mrs. Oliphanfs Autobiograph}

'_K Gaul, er The Story of Tusculum. - Fred. R. Colesbomc remarkable Coincidences in Customs and Belicfs!

The Weslminsler Review. August. T. M. Hop-
kins. Mr. Chamberlain ns a Tory Minister. — The
Drcyfus Case. — Ignota, Privilege v. Justice to Wo-
men. — H. Thomas, Modern Ethics. — A. F. B.,

Socialism from an Outsider's Point of View. — E. C.

Fitz William, Ground-Ront in Relation to Incomc-Tax.— T. M. Dono van, Queensland Politics and Federa-

tion. — J. Macgregor, A Chinese Prophecy. — R. M.
Sillard, The Novels of the Rev. Will. Barry. — W.
B. Co lu mb ine, The Poems of Thom. Hardy. — Geo.
St. Clair. The Birth of Apollo in a Floating Island.— H. G. Wintersgill, The Anglican Compromisc. —
L. E. Tiddeman, Maurice de Guerin: an Apprcciation.— E. Haughton, Fallacics of the Inoculators.

Revue de Btlgique. 15 Juillet. C. Vanlair, La
main des betes (fin). — J. Vieujant, I/amc nntique

et l’äme moderne. — V. Clairvaux, Les fleurs. — P.

Hamclius. Theodore Watts. — de Colleville et Fr.

de Zepelin, Otto Benzon.

Journal des Savanls. Juillet. Bertrand, Vie d' Eva-

riste Galois. — G. Maspero, Dcir el Bohari. —
Babeion, Monnaics antiques de lo Grcce septentrionale.

|

— G. Perrot, Mantince ct l'Arcadie orientale. — L.

Delisle, Origine de trois fcuillets d'unc Cite de Oicu.

— Momrascn, Le palimpsestc d'Autun.

Revue critique. 33, 29. Agnes Smith Lewis,
ln the Shadow of Sinai. A story of Travel and Re-

search from 1895 to 1897.— A. Furtwaengler, l/ob.

Kunstsammlgn in alter u. neuer Zeit. — 0. Ricmann
et H. Goelzer, Grammaire comparcc du grec et du

latin. Syntaxe. — M. M. Porkovskij, Materiaux pour

servir a la grammaire de la langue latine. - Caesar de

bello gallico ed. by St G. Stock. — P. Cornelius Ta-

citus, Dialogus de oratoribus crkl. von C. John. — M-

Fabius Qumtilianus . Institutio oratoria, I. X, comment.

da D. Bassi. 2. ediz. — lurisprudentiae Antchadrianne

quae supereunt ed. F. P. Bremer. II, I. — L. Annaci

Senccae ad Lucilium cpistularum moralium quae super-

sunt ed. O. Hense. — A. Holder, Altceltischcr Sprach

schätz. 10. Lief. — K. Campbell, A Study of the

Romance of the seven sages with special reference to

the Middle-Ages versions. — J. Vising, Rolandssangen

jaemte en inledning om de celdsta franska litteraturen.

— Bossuet, Instruction sur les etats d’ornison. 2C traite,

p. p. Levesque. — 30. Studi gtottologici ilaliani, di-

retti da G. de Gregorio. Vol. 1. — A. Blanchet et

F. de Villcnoisy, Guide pratique de l'antiquairc. —
J. Flach, L’origine historique de 1‘habitation ct des

lieux habites en France. — R. Röhricht, Gcsch. d.

Kgr. Jerusalem. — Fr. Godefroy, La lettre L du com-

plement du Dictionnaire de l’ancienne langue fran$ai«.

— W. P. Ker, Epic and Romance, Studies on medieval

literaturc. — G. Raynaud, Le Dit des Outils de l'Hotel.

— A. W. Ward. A hist, of engltsh dramatic Literat, to

the death of Queen Anne. — L. Crouslc, La vie et

les oeuvres de Voltaire. — 0. Ulrich, Charles de Vil-

lers. — L. Roustan, Lenau ct son temps. — Les asso-

ciations ouvrieres de production. — J. Dclafossc. Vingt

ans au Purlcmcnt. — E. Driault, La question d'Orient

depuis scs origincs jusqu’a nos jours.

Kuova Antologia. 1. Agosto. G. Scrgi, Come

sono decadute le nazioni latine. — E. Cocchia, II

problema dclla scuola in Italia. II. — G. Cogo, Vene

zia e la battaglia di Lepanto. — I. Cocchi, Lc Z.mnc

dclt’elefante africano e il commcrcio dell'avorio M-

Morasso, L'artc modema olla III Esposizione di Ve-

nezia. II. — F. Gabotto, Per un ccntenario. Ln

abbozzo dclla ligura di Franc. Filelfo da Tolentino.

— E. Veröle, L'induslria del materiale mobile per

fcrrovic e tramvie in Italia.

!
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Anzeigen.
Demnächst erscheint.

I>r. Wilhelm <«rohinaiin,

Herders Nordische Studien.
Ca. 9 Bog. Preis ca. 1 M. 50 Pf.

Berlin W. 57. Wilhelm Siinnerott.

Für oder Wider ™
die Berufung in Strafsachen?

:

^ ^ ^
Von Dr. Herm. Ortioff, der Refreiungskriege

Landgericht«- Rath a. D.

Gr. 8 °. 6 Bog, M. 1,20.

München. J. Schweitzer Verlag (Arthur Sellier).
|

Soeben erschien:

Bismarck als Redner.
Eine Studie

von

Chr. Rogge,
MarineMationspfarrer in Kiel.

I

- Bog. brosch. M. 0,50.

Kiel. H. Eckardt, Verlagsbuchhandlung.

Das Kriegsjahr 1809.
Nach älteren und neueren Quellen

bearbeitet von

August von Larisch,
Kgl. Sachs. Hofrath.

— Broch. M. 3.

Kützschenbroda. Ed. A. Trapp.

In unserem Verlage erschien

:

Zur Frage der psychischen

Entwickelung der Kindersprache.

Von Dr. phil. Emil Rzesnitzek.

40 s. gr. 8°. M. 0 ,90 .

"

Breslau. G. P. Ader hol z' Buchhandlung.

und die Lieder des deutsch-französischen Krieges

von

J. Knipfer.

2 . erweiterte Aufl.

Elegant in Lcinwd geb. M. 2,50.

Altenburg. Oskar Bonde's Verlag.

Jesaja XL—LXVI
Hebräischer Text,

ausgegeben von

Dr. J. H. Gunning.

8°. Brosch. M. 3.

Rotterdam. J. M. Bredee.

Corpus Nummoram Hungariae.

Von Ladislaus Rethy,
Mitgl. d. Ungar. Akad. d. Wtsscnsch.

Bd. I. Zeitalter der Könige aus dem Arpäd-

faause.

tmr HeftI: 18 Tafeln.

Münzen aus 1000—1307 (387 Abbildungen).

M. 10.

Budapest. Verlagsbureau

d. Ungar. Akademie d. Wiss.
(A. Tlrlnger).

Das Reichsgesetz
über die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit vom 17. Mai 1898

erläutert von

Emil Dorner,
Geh. Oberregierungsrath im Gr. bad. Justizministerium.

• —- Broscbirt M. 12, gebunden M. 14.

Karlsruhe. J. Lang’s Verlagsbuchhandlung.
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„Lutherdenkmal“.
Volkstümliche Schriften aus der Geschichte des evangelischen Deutschland.

Herausgegeben von

D. Georg Buchwald, und Dr. Fritz Jonas,

Pfarrer an der Nordkirche in Leipzig Stadlschulinspektor in Berlin.

I. Jahrgang, Heft I:

D. Martin Luthers deutsche Briefe
ausgewählt und erläutert von

II. tieorg Bnchwald.

—ul i m 223 S. 8® mit 13 Bildern.
~

~

Subscr.-Pr. pro Jahrg. (2 Hefte) M. 1. — EinzeJpr. d. I. Heftes brock . M. 1,50. — Geschenkbd M.2.

Leipzig. Bernhard Kleister.

Soeben erschien

:

Verlag der Wcidmannschen Bachhandlang

Carl Clausen’s Hofbuchhandlung
früher

H. Loescher’s Hofbuchh.
in Turin.

Soeben erschienen:

G. Villa,

Zu Goethes 150. Geburtsta1 La Psicologia contemporanea.

Gr. 8». Kr. 14.

Gedichte Goethes

ins Lateinische übertragen

Ernst Friedrich Haupt

(1773—1843)

8°. (105 S.) Geh. 2 Mark.

Die Beteiligung Solothurns

am Schwabenkriege

bis zur Schlacht bei Dörnach.

Nebst einer Anzahl urkundlicher Belege.

Von Dr. E, Tatarinoff.

Festschrift znr 400jiihrigeii Erinnerungsfeier

an die Schlacht bei Dörnach vom 22. Juli 1499.

25 Bog. 4° und 24 Kunstbeilagen.

_ Brosch irt M. 10, geb. M. 12. - - -

Soloth urn. A. Lttthy,

Nachfolger Buchhandlung

Jent & Cie.

Goethes Leipziger Studentenjahre.
Ein Bilderbuch zu „Dichtung und Wahrheit“

als Festgabe zum 150. Geburtstage des Dichters.

Dr. Julius Vogel,

Custos am Städtischen Museum zu Leipzig.

Elegant gebd. M. 4.

Leipzi
g. ( nrl Beyer« Graphi«che« IiintH“*-

VeraMwofWcher Redakteur: Dr. Richard Bühmc, Berlin. Verlag: Wilhelm Hertz (Bessersehe Buchhandl«!.

Berlin W. 9. Unkstrassc 33134. — Druck von E. Buchbinder in Ncu-Ruppin.
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INHALT:
Theologie und Rellgloniwittenaohefl.

Gcppcrt, Quellen des Kirchenhisto-

rikers Socrates Scholasticus. (Pri-

vatdoz. Lic. Dr. Friedrich Kropat-
scheck, Greifswald.)

Riem an n, Lehre von der Apokata-
stasis

;

George, Religion und Kirche im Zu-
kunftslichtc. (Pfarrer Christian
Rauch, Rehborn.)

Philosophie.

Wreschner, Methodologische Bei-

trage zu psychophysischen Messun-
gen. (Dr. Max Meyer, Berlin.)

Spitteier, Lachende Wahrheiten.
(Privatdoz. Dr. Richard M. Meyer,
Berlin.)

Unterrlohtiwoioa.

Maerkel, Herbart und der Religions-

unterricht an höheren Schulen.

(Gymn.-Director Dr. Zange, Erfurt.)

Philologie und Utteraturgoschichto.

Hct leemen wagentje, vertaald
door J. Ph. Vogel. (Privatdoz. Dr.

Sten Konow, Christian ia.)

Lüzdr.Ucbcr das Fortunatusmärchen.

(Aord. Univ.-Prof. Dr. 5. Singer,

Bern.)

Schmid, Der Atticismus in seinen

Hauptvertretern. 111., IV. u. V. Bd.

(Ord. Univ.-Prof. Dr. Ernst Maass.
Marburg.)

Wackermann, Tacitus;

Willenbücher, Casars Ermordung;
H achtmann, Olympia und seine

Festspiele. (Gymn. • Director Prof.

Dr. Paul Cauer, Düsseldorf.)

Hauffcn, Beiträge zur deutsch-böh-

mischen Volkskunde. (Gymn.-Ober-

lehrer Dr. Drechsler, Sprottau.)

Scartazzin i , Enciclopediadantesca.

II, 1. (Realgymn. Oberlehrer Dr.

Berthotd Wiese, Halle a. S.)

QitehloMt.

Carteilieri ,
Philipp II. August,

König von Frankreich. (Dr. Richard

Hirsch. Leipzig.)

Norden, Der vierte Kreuzzug im

Rohmen der Beziehungen des Abend-

landes zu Byzanz. (Dr. Walter

Lenti, Strassburg i. E.)

Zimmermann, Hanauer Chronik.

H. 1—6. (Archivrath Dr. H. Rei-

mer, Marburg i. H.)

Rocht»- und StaaUwIssenio hallen.

Harnisch, Der Kampf ums Dasein

und die Sozialpolitik. (Dr. Paul
Menzer, Berlin.)

KunstwIaoonichnfL

Matthaei, Mittelalterliche Schnitz-

altäre Schleswig-Holsteins. (Assi-

stent am Kunstgewerbe-Museum
Dr. E. Schwede!er-Meyer, Leipzig.)

iodomo Dichtung.

Stifters Ausgewählte Werke, hgb.

von Fürst;

Dasselbe, hgb. von Kleinecke. (Ord.

Univ.-Prof. Dr. Richard Maria
Werner, Lemberg.)

Notizen und Itthellungen.

Gelehrte Gesellschaften und Personal-

veränderungen , Inhalt ncucrsehic-

nener Zeitschriften, neu erschie-

nene und demnächst erscheinende

Schriften.

Theologie und Religionswissenschaft.

Franz Geppert, Die Quellen des Kirchenhisto-

rikers Socrates Scholasticus. [Studien zur Ge-

schichte der Theologie und der Kirche hgb. von N.

Bonwetsch und R. Sceberg. III. Bd., 4. H.] Leip-

zig, Dieterich (Theodor Weicher), 1898. 134 S. 8°.

M. 3.

Jede Bereicherung unserer Litteratur über die

nacheusebianischen Kirchenväter ist mit Freude
zu begrüssen, besonders wenn sie von so tüch-

tiger Schulung und solidem Fleisse zeugt, wie
die vorliegende Arbeit. Merkwürdigerweise haben
die T heologen, so oft sie auch die Fortsetzer

des Eusebius zitiren, noch ziemlich wenig sich

um eine kritische Untersuchung der Quellen dieser

ältesten Kirchenhistoriker gekümmert. Die ersten

drei Jahrhunderte nahmen das Interesse über-

! wiegend in Anspruch. Geppert folgt bei seiner

|

Arbeit den Spuren Jeeps (Quellenuntersucbungen

zu den griech. Kirchenhistorikern) und O. Seecks

(Unters, zur Gesell, des Nicänischen Konzils u. a.).

Er giebt zuerst eine kurze biographische Skizze

und eine Charakteristik der Historia ccclesiastica.

Aufgefallen ist mir dabei, dass ihm Harnacks Art.

„Socrates u. Sozomcnos“ in der Prot. Realenc.

2. A. ganz entgangen zu sein scheint. Durch

dessen Benutzung hätten diese einleitenden Ab-

|

schnitte gewonnen. Auch G. tritt warm für die

,

Zuverlässigkeit und Gewissenhaftigkeit des So-

crates ein. Die folgenden Abschnitte geben die

Quellenuntcrsuchungen ;
nachgewiesen werden zu-

;

erst die Stücke aus den erhaltenen schriftlichen

|

Quellen (Rufin, Eusebius, Athanasius); dann die

aus Chroniken geschöpften Nachrichten. Sie

reichen nicht nur bis etwa 400 (Jeep), sondern
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bis 436 (S. 39). Auch die Benutzung der Bi-

schofslisten wird hier besprochen. Die Listen,

die ihm Vorlagen, weisen auf einen oder mehrere
novatianiscbe Verfasser in Konstantinopel hin.

Allcrwärts konstatirt G. peinlich genaue Benutzung
der Quelle, oder reiflich überlegte Kritik und
Auswahl aus ihr. Mündliche Nachrichten empfing
Socrates vor allem vom Novatianer Auxanon (S.
5 9 ff.). Nach Besprechung von 14 kleineren
Quellen geht G. zu seiner Hauptaufgabe über.
Zwei verlorene Schriften, der Synodicus des
Athanasius und die Duvapw-f-rj des Arianers Sabinus
lassen sich tbeilweise aus den Zitaten bei So-
crates rckonstruiren. Beide Schriften enthielten
aneinandergereihte Aktenstücke mit verbindendem
Text, jeder von seinem Standpunkt aus in ten-
denziöser Färbung. Alle seine Aktenstücke hat
Socrates aus schriftlichen Quellen, zu den Ar-
chiven hatte er keinen Zutritt (S. 100). Die
mühsame Arbeit G.s ist mit grosser Sorgfalt ge-
führt und in hohem Maasse verdienstlich. Viele
Tabellen erleichtern die Uebersicht über die Er-
gebnisse seiner Quellenscheidungen. Die Fest-
stellung der Quellen im einzelnen ist stets so
besonnen und nüchtern, dass man selten einen
Ausdruck der Gewissheit mildem möchte. Auf
Druck und Korrektur ist Sorgfalt verwandt. In
Aussicht gestellt wird uns von G. eine ähnliche
Untersuchung über Sozomenos.

Greifswald. F. Kropatscheck.

Otto Riemann, Die Lehre von der Apokata-
stasis, d. h. der Wiederbringung aller, aufs neue
untersucht und verteidigt. 2. Aull. Magdeburg, Hein-
richshofen, 1897. IV u. 1Ü5 S. M. 2 50

J. George, Religion und Kirche im Zukunftslichte.
Religiös-populäre Betrachtung unter Anlehnung an einen
Nauinannsehcn Artikel .Der unbekannte Gott.“ Zittau
Fahl (A. Haasc), 1897. 72 S. 8". M. 0,60.

Beide Schriften beschäftigen sich mit der Zu-
kunft des Christenthums. Die erste bewegt sich
in idealen Bahnen und setzt als Ziel der Welt-
entwicklung, dass Gott alles in allen sein werde.
Die zweite segelt „im Fahrwasser der der realen
Vernunft zu Grunde liegenden religiösen Ver-
nunftstheorie“ und stellt als Zunkunftsrealitüt auf,
dass die durch die Sozialdemokratie eingclcitete
Kulturepoche die herrschende sein werde. Dieser
moderne Atheismus, d. h. also die religiöse, ob-
jekt.ve Vernunftsanschauung auf Grund wissen-
schaftlicher Erkenntniss und Erfahrung mit sub-
jektiver, individueller Idcalisirung einer unbe-
kannten höheren, objektiven Kraft, dürfte das
herrschende religiöse Prinzip der Zukunft sein!“

I, ,

6)
-

,

Eb
,

enso verschieden wie der religiöse
.Standpunkt beider Vff. ist auch ihre Art der
Darstellung. Riemanns Abhandlung weist logi-
schen Gedankengang bei klarer Disposition auf,G« 1*« Schnft 1« durch und durch verworren,
unklar, sich selbst widersprechend, an manchen

Stellen geradezu unsinnig. Er redet von einem

„Gemeinschaftskampf sämmtlicher Religionssekten,

vertreten durch ihre Kirchen“ (S. 1), nennt die

Sozialdemokratie in der Rcligionsfragc ,da$

passive Agens“ (S. 8), „eine Kraft, aktiv für

das Prinzip, passiv für die Konsequenz“ (S.

32). S. 8 heisst es: „Die Sozialdemokratie ist

das Agens geworden für alle modernen Kultur-

fragen“; S. 46 dagegen: „Soweit die Kulturfrage

in Betracht kommt, wird die reale Vernunft . .

.

vom moralischen Gesichtspunkte aus das Christen-

thum als den bahnbrechenden Träger der heuti-

gen Kultur anseben.“ Aehnliche Widersprüche

finden sich S. 3 u. 13. Dazu die Kuckuksleier

von dem Satze: Religion ist Privatsache (S. 8,

12, 15, 30, 63) — übergenug der traurigen

Mär!

Dem gegenüber ist R.s Buch eine wahre Er-

quickung. In der Einleitung (S. 1— 9) geht er

aus von der Definition
J. Köstlins: „Unter der

Apokatastasis versteht man die Lehre von der

Wiederbringung aller der Kreaturen, welche durch

Sünde Gott entfremdet und der Verdcrbniss an-

heimgefallen sind, zur Gemeinschaft mit Gutt,

sittlichem Leben in Gott und Genuss der Selig-

keit.“ Dann weist er hin auf den Widerstreit

der Ansichten in alter und neuer Zeit und hält

die Vertheidigung dieser Lehre für geboten aus

biblisch-theologischen (S. 9— 54) und philo-

sophisch-theologischen (S. 54— 105) Gründen.

Bereits in den synoptischen Evangelien findet er

Ansätze dieser Lehre, bei Paulus deren Aus-

bildung, im Evgl. Joh. deren Voraussetzung. Nur

in Offenbarung und Hebräerbrief werde die Ewig-

keit der Höllenstrafen gelehrt. — Als philo-

sophische Gründe bringt er bei die Lehre des

Darwinismus von der Entwicklung der Gattung

und der Individuen zu höheren Stufen, die sich

„nicht auf die gegenwärtige Wcltzeit be-

schränkt, sondern auch auf das Jenseits aus-

dehnt“. (S. 68.) Ferner das Theologumenon,

dass Gott die Liebe ist, die nicht ewiges Ver-

derben eines Theitcs der Menschheit wollen

kann; endlich die Lehre, dass Gott in seiner Ab-

solutheit alle durchdringen müsse. Dazu fügt er

zwei von Schleiermacher aufgesteüte Gründe,

nämlich dass die Verdammung als innerliche Pein

empfunden und darum Reue über die begangenen

Sünden, folglich auch Vergebung angenommen

werden müsse. Sodann können die Seligen sich

nicht vollkommen selig fühlen, sulangc sie andere

um Ort der Qual wissen.

Dieser edlen Durchführung eines erhabenen

Gedankens, der freilich seit Augustin die Billigung

der Kirche nicht mehr gefunden hat, wünschen

wir auch bei der neuen Auflage viele Leser und

Freunde. Besser wäre es vielleicht gewesen,

wenn der Vf., statt eine allgemeine Definition

voranzustellen, aus den Stellen des N. 1 -s ^cn

Begriff und seinen nicht überall gleichen Inhalt

I

I
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klargclegt hätte. S. 21 Z. 3 v. o. lies
;

S. 22 Z. 16 v. o. ergänze: Bd. II. S. 74 u. 84
fehlt Angabe des Bandes ausSchleiermachers sämmt-
lichen Werken. Auch fehlt ein Inhaltsvcrzeichniss.

Rehborn. Chr. Rauch.

Philosophie.

A. Wreschner, Methodologische Beiträge zu

psychophysischen Messungen. Auf experimen-

teller Grundlage. [Schriften der Gesellsch. für psy*

cholog. Forschg. Heft 11.] Leipzig. Job. Ambr. Barth,

1898. 238 S. 8*. M. 7.

Psychophysische Messungen wurden zunächst

zu dem Zwecke angestellt (Rechner), die Ab-
hängigkeit zwischen Reiz und Empfindung durch

eine mathematische Formel auszudröcken und auf

diesem Wege womöglich ein allgemein geltendes

Gesetz für die Beziehungen zwischen Physis und

Psyche zu ermitteln. Von dieser ursprünglichen

Aufgabe hat man sich in neuester Zeit gänzlich

losgesagt und stellt derartige Untersuchungen

vielmehr an, um die beim Zustandekommen eines

Urtheils über Kleiner oder Grösser, Gleich oder

Verschieden mitwirkenden physiologischen wie

psychologischen Faktoren festzustellen. Letztere

Aufgabe hat sich auch Wreschner gestellt. Ob
es unter diesen Umständen zweckmässig war,

den Titel des Buches so zu wählen, wie er vor-

negt, erscheint fraglich, da von „psychophysi-

schen Messungen“ im eigentlichen Sinne über-

haupt nichts im Buche zu finden ist.

Der Vf. giebt uns eine Uebersicht über die

Ergebnisse einer ausserordentlich grossen Zahl

von Einzelversuchen mit Vergleichung vorzugs-

weise von gehobenen Gewichten, daneben auch

von Distanzen und Temperaturcmpfindungen. Die

gewonnenen Zahlen werden dann auf die mannig-

faltigste Weise verwerthet und eine Reihe von

Eigentümlichkeiten des Urtheils festge-

stellt. Letztere sucht der Vf. darnach theoretisch

zu erklären, wobei er sich mit den Ergebnissen

früherer Untersuchungen und den früheren Er-

klärungsversuchen auseinandersetzt. Mag man
auch gegen einzelne Ausführungen mancherlei

Einwände erheben können, so wird inan doch
zum Mindesten die Fülle des herbeigebrachten

Thatsachenmaterials mit Dank entgegennehmen.
,

Berlin. Max Meyer.

C. Spitteier, Lachende Wahrheiten. Gesammelte
Essays. Leipzig, Eugen Diederichs, 1898. VIII u.

340 S. 8°. M. 4,20.

Ich hatte mich auf dies Buch besonders ge-
freut, weil ich ein grosser Verehrer von Spittc-

lers Dichtungen bin. „Gustav“ hat mich ent-

zückt, die „Balladen“ haben mich stellenweise

begeistert. Und nun diese Enttäuschung! Denn
eine Enttäuschung ist dies Buch von A bis Z.

Schon der Titel gehört zu den „Vexirtiteln“,

über die Sp. sich (S. 87) so übertrieben aufregt,

als ob sich nicht schon Lessing über schlechte

Büchertitel beklagt hätte! Das „Lachen“ ist hier

nur ein mühsam erquältes, das irgend einen Ein-

fall todtreitet (S. 94— 98 und gar S. 281— 86,

312 — IS, 337— 40!); und die „Wahrheiten“

sind leider entweder schief oder nichtig. Schief

sind die Betrachtungen über Jubiläen (S. 20),

die auf den tiefsinnigen Satz hinauslaufen, man
werde ja gar nicht am Geburtstag plötzlich um
ein Jahr älter, sondern das ganze Jahr gehöre

dazu, und die in ihren Behauptungen über die

abwehrende Haltung der meisten Jubilare einen

erstaunlichen Mangel an Psychologie zeigen.

Schief und mehr als schief sind die Predigten

über die Unsittlichkeit Amors (S. 128), während

sich Sp. sonst viel darauf zu gut thut, die Sitt-

lichkeit in litterarischen Fragen aus dem Spiel

zu lassen (S. 45). Schief und viel mehr als

schief sind die Einwendungen gegen Ausdrücke

wie „Don Juan-Idee“ (S. 103): solche Ausdrücke

sind eben gerade deshalb nicht mit einem Wort
wiederzugeben, weil die in der Gestalt des Don
Juan realisirte Idee eine komplizirte ist. End-

lich absolut keine Wahrheit sind die unleidlichen

Wiederholungen des ältesten Feuilleton-Materials

in Klagen über den Alexandrinismus unserer Zeit

(S. 15, 227 f. u. ö.) und den Todtcnkultus unse-

rer Kritik (S. 16, 213 f. u. ö.). Alexandrinisch

die Zeit Nietzsches, Ibsens, Böcklins, Hclmholtz
1

,

Mommsens! Todtenkult das Merkmal einer Zeit,

in der Gerhart Hauptmann, Maeterlinck, Huys-

mans geradezu fanatische Bewunderer haben, in

der selbst kleine Talente wie M. Greif oder K.

Dehme! getreue Herolde wie S. M. Prem oder

W. Schäfer hinter sich schleppen, in der inan

mit der Lupe keinen ganz Verkannten mehr auf-

finden kann.

K. Henckcll hat als Motto über seine Aus-

wahl von Versen Spittelers auch die Worte ver-

wandt: „Trivial war ihm Qual.“ Ach! da waren

diese Essays noch nicht erschienen. Denn neben

den schiefen Halbwahrhcitcn enthalten sie nur

allzuviel nichtige Trivialitäten. Was Sp. über

litterarischen Hader (S. 37), über Fremdwörter

(S. 205), über Epigonen (S. 213) sagt, wie flach

und unbedeutend ist das! Wie kann man sich

die Mühe geben, solche Nichtigkeit wie das

„Goethecitat“ (S. 98) drucken zu lassen!

Zuweilen vereinigt sich beides: schielende

HalbWahrheit und triviale Binsenwahrheit; so in

den Erörterungen über Sprache (S. 195 f.) oder

über das Grossstädterthurn (S. 261 f.). Und

neben vereinzelten Oasen (über cyklische Samm-

lungen S. 7 1 ,
über die Ballade S. 7 9) haben wir

nur zwei fruchtbare Strecken in dieser Wüste

gefunden: den Aufsatz über die Persönlichkeit

des Dichters (S. 239) mit guten psychologischen

Beobachtungen (bes. S. 248) und die um den

„dramaturgischen Standpunkt der Franzosen“

Digitized by Google
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(S. 287) gruppirten Aufsätzchen (über „Hand-

lung“) S. 328). Entschädigen können sie uns

nicht für den Schmerz, dass wir in einem liebens-

würdigen und geistreichen Dichter einen absolut

unglücklichen Essayisten kennen lernen mussten.

Nirgends auch nur ein hübsches Wort, eine neue

Wendung, eine Anregung. Und so hoffen wir,

Sp. erfüllt seine Schlussworte, schüttelt den

Staub des Feuilletons von seinen Füssen und

baut wieder einen poetischen Altar im Cedern-

hain und schmückt ihn mit Blumen. Und dann

wird er selbst fühlen, wie herzlich es unser her-

ber Tadel gut mit ihm meint.

Berlin. Richard M. Meyer.

Unterrichtswesen.

Paul Maerkel, Herbart und der Religions-

unterricht an höheren Schulen. [Wissenschaft-

liche Beilage zum Jahresbericht des Askanischcn Gym-
nasiums zu Berlin. Ostern 1897.] Berlin, R. Gaertner

(H. Heyfelder), 1897. 28 S. 4°. M. 1.

Eine sehr beachtenswerte Antwort auf die

heute nicht selten aufgeworfene Frage: Gebührt
dem Religionsunterricht eine Stelle im Organis-

mus des höheren Schulunterrichts? und welche?
Der praktische Beweis, aus der Geschichte, aus
dem Leben ist nicht schwer zu führen; und er

wird vortrefflich geführt. Die ganze Welt-
geschichte, die unfraglich einen Gegenstand des
höheren Unterrichts bildet, ist auf Religion be-

gründet und von Religion durchtränkt, man mag
auf die Geschichte der Juden und der orientali-

schen Reiche oder auf den leuchtenden Mcnschcn-
frühling des Griechenthums und auf die göttcr-

fürchtigen Römer, die Stifter der Familie und
des Rechtsstaates, blicken, oder an die welt-

geschichtliche Bedeutung des Muhammedanismus
und des Christenthums, an die Zeitrechnung nach
der Geburt Christi und an die Reformation als

den Markstein des Beginnes der Neuzeit denken.
Und führte diese äusscrlicbe Thatsacbe bloss zu
einer entsprechenden Berücksichtigung der reli-

giösen Erscheinungen und Faktoren im Geschichts-
unterrichte selbst, so drängt die Schwierigkeit
und die tielgebende Bedeutung der religiösen
Fragen unabweislich zu einer selbständigen Be-
handlung in besonderen Stunden. Dem Geschichts-
forscher wie dem Kenner des alltäglichen Lebens
erweist sich die Religion oder das Glaubens-
bedürfniss als eine wesentliche Anlage der mensch-
lichen Seele, welche ausgcbildet zu werden das
gleiche Recht hat wie die anderen, ja als blei-
bende Grundlage der Kultur vor allen anderen
einer sorgfältigen Ausbildung bedarf. Darum
treten auch die berufsmässigen und überwiegend
praktischen Pädagogen für Beibehaltung des Re-
ligionsunterrichts in den höheren Schulen ein, und
der preussische Staat, der nach des Vf.s irriger
Meinung seit dein bekannten Gesetz vom

J. 1869

über die Gleichberechtigung der Religionen in

bürgerlicher und staatsbürgerlicher Beziehung

konsequent auch den obligatorischen Religions-

unterricht in allen staatlichen Einrichtungen auf-

heben musste, lässt ihn doch in der Praxis

streng-konfessionell beibehaltcn.

So bringt cs die Macht der Tbatsachen mit

sich. Dem Vf. genügt aber dieser Beweis nicht.

Er versucht einen rein wissenschaftlichen Beweis

für die Nothwendigkeit des Religionsunterrichts

an den höheren Schulen auf Grund der Herbart-

sehen wissenschaftlichen Pädagogik. Und dieser

streng wissenschaftliche Beweis ist um so nöti-

ger, als Herbart selbst, trotz vereinzelter höchst

bedeutsamer Behauptungen über Werth und

Macht der Religion im menschlichen Leben, welche

für ihre Verwendung im erziehenden Unterricht

sprechen, doch in seinem wissenschaftlichen

System der Pädagogik keinen Platz für sie hat,

oder ihr wenigstens keine fundamentale Bedeu-

tung darin cinräumt. Dieser Selbstwiderspruch

und die Macht der Tbatsachen weist auf eine

Lücke in Herbarts System hin, welche es gilt

von der Grundlage der Herbartschen Prinzipien

aus auszufüllen. Die von den bedeutendsten

Schülern Herbarts, Stoy und Ziller, versuchte

Lösung der Aufgabe genügt dem Vf. nicht

Beide erheben zwar die Religion zu einem „kon-

stitutiven Prinzip“ der Erziehung; aber Zillers

Begründung sei äusscrlich und erniedrige die

Religion zum blossen Büttel der sittlichen Er-

ziehung und stemple das Sittliche, welches er

init Herbart an die Spitze der Pädagogik stelle,

zu einem todtgeborenen Prinzipe, und Stoy sehe

zwar, indem er für die vollkommenste Zeichnung

des sittlichen Ideals diejenige erkläre, in welcher

die Resultate der philosophischen Entwicklung

sich mit den Elementen des christlichen Glau-

bens vereinigen, das Ziel, aber das Wie und

Weshalb erführen wir nicht. Wo ist also die

Lücke und wie ist sie auszufüllen r Das ist die

Krage.

Herbart gründet die Pädagogik auf die Hilfs-

wissenschaften. der Psychologie und der Ethik.

Aus dieser ergiebt sich das Ziel, aus jener der

Weg aller Erziehung und Menschcnbildung.

ist die Bildung eines sittlich starken Charakters.

Das Hauptmittel dazu die Bildung des Gedanken-

kreises, und diese beruht vor Allem auf Klarheit

und Allgemeingiltigkeit der Vorstellungen, -lUl

scharfen und wissenschaftlich anerkennbaren Be-

griffen und Grundsätzen. Spezifizirtc Gottes-

Vorstellungen von vollkommener Deutlichkeit uu

zugleich allgemeiner Giltigkeit kann cs nun tac

Herbart nicht geben. Folglich kann die Religion

kein grundlegendes Prinzip der Charakterbildung

sein. Hiergegen wendet sich zunächst Maer c

Unsere christliche Gottesvorstcllung giebt an Kar

heit und Aligemeingiltigkeit den sittlichen Ideen»

auf welche Herbart hinsichtlich des Zieles c
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Pädagogik allein gründen au können meint, nichts
nach. Ja, die sittlichen Ideen, in welchen Her-
bart das Gute, zu dem der Mensch erzogen
werden muss, beschlossen sieht, weisen selbst

eine Lücke auf. Man vermisst neben den Ideen
der Freiheit, der Vollkommenheit, des Wohl-
wollens, des Rechts und der Billigkeit die der
Demuth, dieser spezifisch -religiösen Tugend.
Diese Tilgend lässt sich aus keiner der vorge-
nannten fünf Herbartschen Ideen ableiten. „Nach
diesen fünf Ideen lässt sich ebenso gut ein gei-

stiger Protz konstruiren.“ Auf die Idee der
Demuth führt eine sorgfältige Gliederung der
psychologischen Elemente der sittlichen Ideen.

Herbart hat bei ihrer Aufstellung das Verhältnis
des Ich -Willens zu andern wirklichen Willen,
auch das des Willens zur Einsicht und das der
einzelnen Strebungen unter einander berücksich-
tigt, auch das „Empfinden“ in dem Beifall und
Missfallen zu seinem Rechte kommen lassen; aber
es fehlt das Verhältnis* zum Leibe und zu der
übrigen Natur, von woher der Wille doch ent-

weder Förderung oder Hemmung erfährt. Es
fehlt daher die Idee, welche auf dem Verhältnis
des Woliens zum Können, oder „psychologisch
genauer, zur Phantasie beruht“. Die Demuth
entwickelt sich da, wo der menschliche Geist
absolute Schranken erblickt, wo wir uns ge-
zwungen sehen, den Begriff „Gott“ zu setzen,

d. h. da, wo unser Wille nicht etwa als wirklich
auf hört, sondern seine absolute Grenze findet“.

„Mit der Demuth ist der Punkt gegeben, wo die

Religion als konstituirendes und nicht mehr bloss

accessorischcs Element einer wissenschaftlichen

Pädagogik eingeführt werden kann. Denn die

Demuth macht auch nach Herbart das Wesen der
Religion aus.“

So der Vf. An Widerspruch wird es nicht

fehlen. Vor Allem: Herbarts sittliche Ideen be-
stehen nicht in dem Verhältnis eines Willens zu
etwas anderem, es heisse Einsicht oder Gefühl
oder Phantasie oder Leib oder Natur, sondern
eines Willens zu einem andern Willen, in der
ersten Idee eines wirklichen Willens zu dem ent-

sprechenden vorgestellten als löblich erkannten
Willen. Ferner: Demuth ist ein mehrdeutiger
Begriff. Als ieidvollcs Gefühl oder Bewusstsein
lasst sie sich wohl ableiten aus dem Verhältniss
des Subjekts zur Gesammtheit der Ideen, wie
dies Flügel in seiner Sittenlehre Jesu trefflich

gezeigt hat. lieber die Demuth in dem von M.
angedeuteten Sinne, an den z. B. Matth. 11, 29
allein gedacht werden kann, fehlt freilich auch
bei Flügel die nöthige Aufklärung und ihre Unter-
bringung im Herbartschen System. Aber auch
M.s Ableitung ist noch nicht ganz befriedigend.
Nur wenn hinter den Förderungen und Hemmun-
gen, welche die Natur und der eigne Wille un-
serem Leibe bereitet, ein Wr

ille erkannt wird,
der allmächtige Wille, so entsteht ein neues

Willensvcrhältniss und damit eine neue Idee; nur
wenn dieser Wille durch die Offenbarung als der
Liebeswille des Allmächtigen erkannt wird, ent-
steht die Idee der Demuth in dem spezifisch

christlichen Sinne der freiwilligen Unterordnung,
der stillen Ergebung, der vertrauensvollen Hin-
gabe, der gläubigen Annahme der Vergebung.
Endlich: der Begriff Religion selbst ist zu ein-

seitig rationalistisch gefasst. Die Betonung der
positiven Religion seitens des Vf.s gegenüber
dem Operiren mit dem bloss rationalistischen

Gottesbegriff und sog. Vernunftglauben ist ver-

dienstlich. Auf diesem Wege musste unsres Be-
dünkens weiter gegangen werden. Die christ-

liche Religion ist die Religion der Sittlichkeit.

Der christliche Gottesbegriff deckt sich allerdings

zum grossen Theil mit den Herbartschen Ideen.

Vgl. die schon genannte verdienstvolle Arbeit
Flügels! Es fehlt im Grunde nur die wesentliche

Eigenschaft der Allmacht. Und Stoy und Ziller

geben beide, jeder nach einer besonderen Rich-

tung, werthvolle Fingerzeige für die richtige

Lösung der vorliegenden wissenschaftlichen Auf-

gabe. Auch Ziller. Denn das ist gerade das

wesentliche Merkmal der positiven, christlichen

Religion im Unterschiede von der jüdischen, dass

sie nicht bloss das sittliche Ideal aufstellt, son-

dern dass sie vor Allem die Kraft zum Guten
darreichen will, im Aufschauen nicht nur zum
Vorbilde und Urbilde der Sittlichkeit, sondern zu

der auch das härteste Herz überwindenden
Liebesoffenbarung am Kreuz auf Golgatha. Es
ist gar keine Schande für die christliche Reli-

gion, wenn sic als die Dienerin der Sittlichkeit

erscheint. Sie will nichts anderes als der Mensch-

heit djesen wichtigsten, zum höchsten Glücke
führenden Dienst leisten. Nur darf man für den

im Christenthum in höchsten Ehren stehenden

Begriff Liebesdienst nicht den unzutreffenden

Ausdruck „Bütteldienst einsetzen. — Trotz

dieser und mancher andren Einwendungen, die

sich noch machen lassen, verdient die anregende,

klar und bündig abgefasste Abhandlung ernste

Beachtung.

Erfurt. Zange.

Philologie und Litteraturgeschichte.

Het leemen wagentje. Indisch tooncclspci uit

Sanskft en Präkrt in het N'ederlnndsch vertaald door

J. Ph. Vogel. Academisch procfschrift. Amster-

dam, Scheltcma & Holkcma, 1897. XV u. 216 S. 4“.

M. 3.

Unter den indischen Dramen ist die Mrccha-

katikä vielleicht jetzt in den weitesten Kreisen

bekannt, nachdem sic in abgekürzter Bearbeitung

unter dem Titel Vasantasenä auf vielen Bühnen

aufgeführt worden ist. Sie liegt auch schon in

einer beträchtlichen Anzahl von Uebersetzungcn

vor, und namentlich in Deutschland ist wohl

Digilized by Google
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kaum das Bedürfnis für eine neue vorhanden.

Dr. Vogel wendet sich auch speziell an seine

Landsleute, und unter diesen wird wohl auch

seine Uebersetzung die meisten Leser finden.

Was seine Quellen angeht, so ist er meistens

Böhtlingk und Fritze gefolgt; er hat aber auch

andere Uebersetzungen berangezogen. Für den

Text benutzte er Stenzlers Ausgabe und die

Calcuttaer Ausgaben. Die neue Ausgabe in den

Bombay Sanskrit Series scheint er nicht gekannt

zu haben. Neues Material ist nicht beigebracht

und die übrige indische Littcratur nicht zur

Vergleichung berangezogen worden. Die kurze

Einleitung enthält nichts Neues. In Bezug auf

die Fragen über die Entstehungszeit und den

Verfasser der Mrcchakatikä werden bloss die

schon bekannten Ansichten anderer Gelehrten

erwähnt. Die meisten von den zahlreichen

Noten sind für die Gebildeten im Allgemeinen,

nicht für den Sanskritisten berechnet. Dar-

nach muss auch die Uebersetzung beurtheilt

werden. Sie bietet für Fachleute wenig Neues,

ist aber sehr sorgfältig und, soviel ich sehen

kann, sprachlich gelungen. Die älteren Ueber-

setzungen werden oft recht glücklich verbessert,

aber sehr viele Schwierigkeiten bleiben noch.

Es wäre müssig hier bei Einzelheiten zu ver-

weilen. Ich verweise auf die Uebersetzung von
S. 36, 10; 46, 2; 67, 8; 73, 12 in Stenzlers

Ausgabe usw. Die gelegentliche Uebersetzung
von yavanika (sic) mit „griechischer Vorhang“
erregt Befremden, wenn man sich erinnert, dass

V. in seiner zweiten These gegen Windisch
und seine Reurtheilung der Mrcchakatikä als

Beweis für den griechischen Einfluss im indi-

schen Drama Stellung nimmt. Für das Präkrit

scheint V. wenig Hilfsmittel benutzt zu haben.
Bei predanda (Stcnzler 31, 4), das er richtig

mit ‘Schelm’ wiedergiebt, hätte er wohl sonst
auf die Dcslnämamälä 1, 4 verwiesen; ebenso
bei hl manahe auf Hemacandra’s Grammatik 4, 282.
Wenn er die Dcslnämainälä (1, 82) gekannt
hätte, so hätte er wohl kaum die Uebersetzung
von indamahakomua mit ‘Hund’ beanstandet usw.
Für die Beurtheilung seiner Leistung bleibt der-
artiges aber ohne grossen Einfluss, und mit den
im Anfang meiner Besprechung gemachten Ein-
schränkungen muss die Uebersetzung als wohl
gelungen bezeichnet werden. Die Ausstattung
ist vorzüglich.

Cbristiania. Sten Konow.

Bela Lazär, Ueber das Fortunatusmärchen.
Leipzig, Gustav Fock, 1897. 139 S. 8°. M. 2.

Einige Beachtung verdienen die Nachrichten
über die ungarischen Bearbeitungen, allenfalls
auch die über ein Münchner Puppenspiel, endlich
die Mittheilung zweier unedirter Zigeunermärchen
aus Wlislnckis Sammlungen (S. 42. 57. 68. 100).

Alles übrige ist werthlos und in schlechtem

Deutsch geschrieben.

Bern. S. Singer.

W. Schmid, Der Atticismus in seinen Haupt-

Vertretern von Dionysius von Halikarnass bis nuf

den zweiten Philostrntus. III. u. IV. Bd. V. (Register )

Bd. Stuttgart, W. Kohlhammer, 1893. %. 97. 350.

734, III u. 234 S. 8°. M. 7,20, 16 u. 6.

Das gross angelegte Werk, dessen erste

Bände seiner Zeit in der DLZ. (1888, Nr. 35,

1890, Nr. 47) besprochen worden sind, liegt

nun beendet vor. Bd. III unternimmt die stili-

stische Würdigung Aelians, Bd. IV die des Philo-

stratus. Man muss den Fleiss und die Energie

des Vf.s bewundern, der es fertig gebracht bat,

wohl ein Jahrzehnt und mehr in der Gesellschaft

dieser individuell unleidlichen, aber typischen

Schriftsteller der repristinirten Atthis zu verbrin-

gen und ihnen diejenigen Seiten abzugewinnen,

durch welche sie in der That in dem Streit um

die Formenschönheit der griechischen Prosa und

damit des Griechenthums überhaupt, und um die

allgemeine Bildung des absterbenden Alterthums

so überaus lehrreich sind. Die stilistischen Samm-

lungen Schmids, aus welchen er seine Einzel-

beobachtungen Schritt für Schritt zu belegen

sich bemüht, sind hier nicht zu kritisiren. Die

Vorzüge dieser Sammlungen als solcher leuchten

von selbst ein. Sie leiden aber an Schäden

mannichfacher Art. Einmal verlassen sie sich

auf die Ausgaben, welche ungenügend sind:

Aristides, Dio und einige Lucianea haben in-

zwischen in den Neubearbeitungen gezeigt, wie

nicht gar selten die wissenschaftliche Textbehand-

lung die stilistischen Fragen in andere Wege

leitet, als die alten Editionen nahe zu legen

schienen. Sodann war das Material in solcher

Fülle und Varietät zu bewältigen, waren alle

Gebiete der Formlehre, Syntax und Rhetorik in

solchem Grade zu durchsuchen, dass der einzelne

naturgemäss erlahmt und nachlässt; ich will also

meine Bemängelungen Schm.scher Observationen

lieber gar nicht vorlegen, auch von solchen

Fällen nicht sprechen, welche ohne einen beson-

deren Aufwand von Mühe richtiger oder auc

richtig wohl hätten formulirt werden können.

Jedenfalls ist in den inzwischen erschienenen

Rezensionen der Bände mancherlei mit Rci 1

korrigirt worden. — In den Streit um die sic

nicht bloss von Rhetorik und Sophistik fristen' <-

allgemeine Bildung der Zeit bat besonders AcIm»

cigenthümlich eingegriffen, und Schm, hat das
j

n

der Einleitung zu Band III interessant un

der Hauptsache wohl richtig geschildert, bis au

eine allerdings, wie ich meine, grundlegende

Thatsache. Die ordnungslose Buntheit der \ arul

historia findet der Parallelen in jener Zeit genug,

und es fragt sich nur, woher stammt sie, «

will sie. Schm, führt gut aus, dass dies .
u
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suchen der Unordnung im Stoffe geradezu

System ist, den stofflich fest geordneten Lehr-

werken, die umgingen, mit Absicht cntgegen-

gestellt. Schade nur, dass Schm, auf die be-

fehdeten Lehrschriften selber nicht eingeht: erst

sie würden in ihrer Eigenheit alles erklären

können. Aber die Sache ist so richtig aufge-

fasst. Die andre Krage dagegen ‘Woher ent-

lehnte Aelian und seinesgleichen dieses Prinzip

der Ordnungslosigkeit in den stofflichen Dar-

stellungen, wenn es überhaupt anderswo entlehnt

ist' hat Schm, anscheinend zu leicht genommen
und schwerlich richtig beantwortet. ‘Nur eine

Litteraturgattung aus der Zeit vor Aelian' —
sagt er 111, S .7 — ‘kennen wir, bei welcher regel-

lose Buntheit Stilgesctz war: die Milesia', die

ionische Novellendichtung also; in ihr hätte

Aelians und andrer notxtXÄrrjc ihren letzten Grund
und Ursprung. Zuzugeben ist, dass zwischen

Aelian und der Novellenlitteratur Beziehungen

obwalten: kein Wunder bei einem Schriftsteller,

der von Allem einiges zu bieten beabsichtigt;

beweisen werden sie also für sich allein nichts

können. Man sollte vielmehr von vornherein

meinen, der Annahme einer Ucbcrtragung bunt-

scheckiger Darstellung von einem andern Littc-

raturgebiet her auf Aelian bedarf es überhaupt

nicht. Wer die Ordnungslosigkeit und Zerfahren-

heit systematisch vertritt, kann sich ihrer prak-

tisch als Darsteller nicht mehr entschlagen.

Daraus, dass Aelian in der Sache nicht allein

steht (vgl. das Verzeichnis der gleichgearteten

Schriftsteller bei Schm. 111, S. 6), ist der Schluss

nothwendig, dass diese so unhcllenische Abnei-

gung des Aelianischen Kreises vor geordnetem

und begrenztem Wissen in besonderer Artung

oder Entartung, sei es dieser Schriftstellergruppe

allein, sei es der Zeit überhaupt, tiefer begrün-

det ist. — Ein vortreffliches Hilfsmittel ist der

Registerband.

Marburg i. H. Ernst Maass.

Otto Wackermann, Der Geschichtschreiber

P. Cornelius Tacitus.

Hugo Willenbücher, Casars Ermordung.

Karl Hachtmann, Olympia und seine Festspiele.

(Gymnasial-Bibliothek, hgb. von E. Pohlmcy
und Hugo Hoffman n. Heft 28—30.] Güters-

loh, C. Bertelsmann, 1898/99. 94; 58; VII u. 100 S.

8®. M. 1,20; 1; 1,00.

Das verdienstliche Unternehmen, von dem
frühere Nummern an dieser Stelle angezeigt

worden sind (zuletzt 1896, Sp. 730), ist in-

zwischen rüstig fortgeschritten, ohne dass es

möglich gewesen wäre, jedes einzelne Heft be-

sonders zu besprechen. Unter den drei neuesten,

die jetzt vorlicgen, wird das letzte vorzugsweise

ansprechen, das in angemessener Vertheilung des

Stoffes den Schauplatz in Olympia und die Art

der dort vorgeführten Spiele schildert. Gar zu

schlecht lür heutige Gewohnheit sind die einge-

streuten Holzschnitte, dagegen dankenswerth die

beigegebene Bildertafel, auf der die beiden

Giebelgruppen des Zeustempels in der Anordnung
von 'Freu nach den durch die Dresdener Muscums-
Verwaltung hcrgestellten Photographien wieder-

gegeben sind.

An die beiden anderen Hefte möchte ich eine

allgemeine Bemerkung anknüpfen. Gewiss ist

das, was hier geboten wird, für Gymnasiasten

nützlich zu lesen. Ob aber auch anregend? —
Und doch kommt es auch darauf heutzutage gar

sehr an, wo cs gilt, ein Interesse der Jugend für

das kiassicbe Alterthum erst wieder zu gewinnen.

Nicht durch irgend welche Künste des Stiles,

aber durch eine sachliche Behandlung, die frisch

und lebendig ist, indem sic aus dem frischen

Leben der Wissenschaft hervorwächst. Diese

Schriften über Cäsar und Tacitus erinnern in

Auffassung und Schreibweise an Karl Peters

Römische Geschichte. Marcus Brutus ist der

edle Mann, den wir aus Shakespeare kennen;

Tiberius im wesentlichen doch der unvernünftige

Tyrann, als den Tacitus ihn schildert. Solche

Darstellung war in der Schule gut, so lange sie

in der Wissenschaft geglaubt wurde; seitdem

es da anders geworden ist, dürfen wir uns nicht

scheuen, die neuen Gedanken auch vor den

Schülern zu bekennen. Sonst laufen sie uns da-

von und suchen die Kritik, die ihnen vorenthalten

wird, auf eigene Hand zu finden, in Büchern, für

deren selbständige Lektüre sie noch nicht reif

sind, wo dann eben die schädliche Wirkung

sicher eintritt, die man durch starres Festhalten

der alten fable convenue meint verhüten zu können.

Düsseldorf. Paul Cauer.

Adolf Hauffen, Beiträge zur deutsch-böhmischen

Volkskunde. I. Bd., 1. Heft. Einführung in

die dcutsch-böhmische Volkskunde nebst

einer Bibliographie. Frag, J. G. Calve, 1896,

224 S. 8°. M. 2,80.

In verdienstlicher Weise hat der Leiter der

Beiträge, die die * Gesellschaft zur Förderung

deutscher Wissenschaft, Kunst und Litteratur in

Böhmen“ herausgiebt, Prof. Hauffen in Prag, es

unternommen, mit dieser Schrift die von der

Gesellschaft geplante grosse Arbeit über das

deutsche Volksthum in Böhmen vorzubereiten und

Freunde und Mitarbeiter in den Betrieb der Volks-

kunde überhaupt cinzuführen. Ausgehend von

dem Begriffe Volkskunde, die er im weitesten

Sinne die Wissenschaft nennt, deren Aufgabe es

ist, die physische Erscheinung, Lebensweise,

Sitte und Recht, Sprache, Poesie und Glauben

eines Volkes zu erforschen und zu schildern, und

alle diese Erscheinungen in ihrer geschichtlichen

Entwicklung, sowie in ihren Beziehungen zu ver-

wandten und fremden Völkern zu verfolgen, giebt
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der Vf. in gedrängter Kürze die Geschichte der

deutschen Volkskunde von ihren Anfängen bis

zur Gegenwart, verfolgt dann die Geschichte des

Deutschthums in Böhmen und bespricht zuletzt

ausführlich den bisherigen Betrieb der Volks-

kunde daselbst und ihre noch zu bewältigenden

Aufgaben, die klar bestimmt werden. Mundarten

und Wortschatz, Ortsanlage, Hausbau, Dorf-

kireben, Volkstracht, Volkskunst und Industrie,

Volksmuseen, Sitten und Bräuche, Volksschau-

spiele, Rechtsanschauungen, Sagen und Märchen,

Volkslieder, Volksmusik, Volksbücher, Zauber-

bücher, körperliche und psychische Rassen-

Eigenart: alles dies zu erforschen wird als die

Aufgabe der Volkskunde hingestellt und daraus

ihre Bedeutung für Wissenschaft und Geben her-

gelcitet. Daran schliesst sich als zweiter Theil

eine ausführliche Bücherschau der deutsch-böhmi-

schen Volkskunde. Den Schriften über Deutsch-

Böhmen im Ganzen folgt eine Besprechung der

Schriftwerke über die Bayern im südwestlichen

Böhmen, die Oberpfälzer in Westböhmen, die

Obersachsen im mittleren Nordböhmen und die

Schlesier in Ostböhmen, überall das Wichtigste

heraushebend, da Vollständigkeit noch lange

nicht erzielt werden kann. H.s Arbeit ist ein

ermunterndes Vorbild für ähnliche „Einführun-

gen“ und verdient den Dank und die Berücksich-

tigung aller Freunde deutscher Volkskunde.
Sprottau i. Schics. Drechsler.

G. A. Scartazzini
, Enciclopedia dantesca.

Dizionario eritico e ragionato di quanto conceme
la vita c le opere di Dante Alighieri. Vol. II (partc

prima): M.-R. Mailand, Ulrico Hoepli, 1898. S. 1171
— 1712. 8°. L. 6,25.

Ueber den ersten Band dieses Werkes und
über die Aufgabe, welche sich das ganze stellt,

habe ich in der DLZ. 1896 Sp. 1488—1491
eingehender berichtet. Die Fortsetzung weist
dieselben Vorzüge, aber auch dieselben Mängel
auf, die ich dort hervorgehoben habe. Zu um-
ständlich und überflüssig sind oft die blossen
Worterklärungen. Vgl. z. B. pappagallo. Aus
einem solchen Werke will man doch schliesslich
nicht Naturgeschichte lernen! Viel Platz hätte so
zu reicheren bibliographischen Bemerkungen ge-
spart werden können. Unglaublich wird wieder
in Etymologien gesündigt, z. B. merdoso dal la-

tino merdaceus
;
noia dal lat. noxia

; otta proba-
bilmente dall’ antico tcd. uota, o 6tta\ nvoletta
dal lat. mtbecula usw. Ganz unzuverlässig und
lückenhaft sind wie im ersten Bande die Nach-
richten über die alten Dichter. Unter Notajo
wird von Jacopo da Lentini gesagt: „fiori e
poeto verso il 1250“.(!) Von der reichen neuen
Litteratur über ihn ist nichts angeführt. Bei
Orbicciani vermisst man die Angabe, wo seine
Gedichte zu lesen sind. Von Cino da Pistoja
erfährt man auch hier so gut wie nichts (S.

1525; vgl. I, S. 378). Sollten unter Pulci Nach-

richten über Luigi Bernardo und Luca gegeben

werden, so durfte Scartazzini nicht die unsinnigen

Notizen aus Lord Vcrnon ohne Zusatz, also doch

damit einverstanden, Abdrucken. Ueber Rinaldo

d’Aquino fehlt wieder die ganze Litteratur,

die doch etwas Positives zu Tage gefördert

hat! In der Bibliographie sind diesmal auch die

neuesten Arbeiten nicht ganz übergangen worden,

aber es hätte immer noch mehr geschehen können

und müssen. Einige wenige Beispiele mögen dies

belegen. Unter tnaccbie lunari fehlt Toynbees

kleiner Aufsatz im Giorn. storico della leti.

ital. XXVI, S. 156— 161; zu ttialla vermisseich

Novatis Artikel ebda XXIV, S. 304ff.
;

unter

Malaspina war der Aufsatz von Staffetti bei

Bartoli, Storia della lett. ital. VI, 2 S. 265—303

anzuführen; zu Marte vgl. Davidsohn, Gesch. von

Florenz Bd. I (ebenso zu orbo)\ bei Matelda bat

sich Sc. einen Verfechter seiner Ansicht entgehen

lassen: Dal Bö, Matelda, Studio dantesco, Ca-

tania 1894 sieht in ihr die donna dello schermo\

allegorisch ist sic für ihn die irdische Glückselig-

keit; bei Monte Aperli fehlt jede Litteratur; bei

mucciare war ein Verweis auf Bullctt. della So-

cietä dantesca, N. S. III, S. 155 angebracht,

ebenso bei tnusare; die Littcraturangabcn zu

Orlando und Roncisvatte sind ganz ungenügend;

bei Pape Satan hätte wenigstens Scherillo, Ras*

segna critica della lett. ital. I, S. 174— 184 noch

Erwähnung verdient; zu Paradiso wäre jetzt die

Arbeit von Coli, II paradiso terrestre dantesco,

Florenz 1897 anzuführen; zu parofßa vgl. Bullctt.

della Socictä dantesca, N. S. III, S. 153; unter

pene nett' Inferno e nel Purgatorio sind nur Ar-

beiten bis 1887 angeführt; bei Pia leblt die

Arbeit von Spagnotti, oder wenigstens ist nur

indirekt durch das Bullettino darauf hingewiesen,

während die ebenda besprochene Arbeit von

Lisini angeführt wird
;

unter Metro Lombarä»

fehlt Carboncs Arbeit, die Rocco Murari soeben

neu herausgegeben hat; unter Porlinari scheint

Sc. wirklich daran zu denken, dass die Leute

einmal aussterben, welche Beatricc Portinari fir

Dantes öeatrice halten. Das bezweifle icbschi.

Zu prosa vgl. jetzt Rajna, Romania XXVI. S. 34

— 73; unter Queslione dett' acqua e della tfrr*

ist doch wohl das Urtheil, alles, was nach Barte

darüber geschrieben ist, sei „tutta roba da poterne

far senza“ zu viel gesagt. Wenigstens möchte

ich nachdrücklich Luzio - Reniers Aufsatz iin Giorn-

storico della lett. ital. XX ausgenommen wissen.

Zu raccorse vgl. Bullctt. della Socictä dantesca, 'S.-
1»

III, S. 154; ebenda zu raniogna, wozu jetzt auci

IV, 108; ebenda zu roffia ;
zu ritratto di

vgl. DLZ. 1892, Sp. 1336 ff. usw. Ob"e

Umfang zu gewinnen, hätte das Buch also nw

nutzbringender gestaltet werden können. •

_

auch so wie es ist soll es uns willkommen srl"

Halle a. S. Berthold Wiese.
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Geschichtswissenschaften.

Alexander Cartellieri, Philipp II. August,

König von Frankreich. (.Buch: Bis zum Tode
Ludwigs VII. (1165—1180). 11. Buch: Philipp

August und Graf Philipp von Flandern (1180
— 1186). Leipzig, Friedrich Meyer, 1899. t92 u.

112 S. 8°. M. 13,50.

Schon 1889 erklärte Luchaire, dass die mo-
nographische Behandlung des Lebens des Königs

Philipp II. August auf Grund des verfügbaren Ma-

terials nicht nur möglich, sondern auch „verhält-

nissmässig unschwer“ durchzuführen sei. A. Car-

tellieris 1891 gedruckter Dissertation: Ph. II.

A. v. F. bis zum Tod seines Vaters (1165— 1 180)

entsprechen S. 1— 23 des uns vorliegenden Bu-

ches; seitdem ist die Fortsetzung der Disser-

tation in der „Revue historique“ erschienen

(in t. 52— 54; der Aufsatz des Vf.s in t. 47 ist

eine Ergänzung zum 1. Kapitel der Diss.). Zu

diesen und anderen schon veröffentlichten Stu-

dien fügt C. unter den jetzigen Beilagen neue

Untersuchungen und Veröffentlichungen unge-

druckten Materials hinzu. Das 1. Buch ist

somit eine Ueberarbeitung der deutschen Disser-

tation, dann die etwas verkürzte Ucbcrtragung

der französisch erschienenen Aufsätze des Vf.s,

mit vielfachen Verbesserungen und Bereiche-

rungen. Der Inhalt des 2. Buchs knüpft an die

schön seit der Krönung Philipp Augusts bestehende

Rivalität zwischen den Plantagenets und dem
Grafen von Flandern an; dieser hatte seinen

Einfluss bei dem jungen König eingebüsst, und

in seine Stelle war Henry II. von England ge-

treten. Verschärft hatte sich der Groll des

Flandrers, als seine Nichte Isabelle von Henne-

gau sich mit dem König Philipp August ver-

mählte, weil er sich dadurch in seinen Erban-

sprüchen (von seiner Gattin her) für bedroht

hielt. Er sammelte um seine Fahne die Fürsten,

welche in Philipp August den werdenden Auto-

kraten, wie Henry es in seinem Reiche war,

fürchteten. Der Kampf mit dern König, der die

Gründung einer starken Monarchie beharrlich

anstrebte, nahm häufig wechselnde Formen an

und endete mit dem unblutigen Sieg des Königs

über den Grafen, dem seine Doppelstcllung als

französischer und deutscher Lehnsträger nichts

nützte, da Kaiser Friedrich I. eine im Ganzen

Frankreich wohlwollende Neutralität beobachtete.

Ebenso lange verblieb Henry II. in der Rolle

eines dem König günstigen Vermittlers in Rück-
sicht auf seine eigenen Beziehungen zu Hein-

rich dem Löwen, die ihn, um gegen den Kaiser

einen Rückhalt zu gewinnen, auf ein ihm be-

freundetes, starkes Frankreich anwiesen. Die

Möglichkeit eines englisch -deutschen Einverneh-
mens gegen 1*'rankreich verhehlte sich übrigens

Philipp August nicht, und schon bei Beendigung
des flandrischen Kriegs suchte er eine Verständi-

gung mit Deutschland, um nicht von dem schon

mächtigeren Vasallen überrannt zu werden. Die

über kurz oder lang unvermeidliche Auseinander-

setzung mit Henry stand ihm schon vor seinem

geistigen. Auge

!

Sorgfältigste Forschung, umfassende kritische

Beherrschung des oft spröden und einseitigen

(englischen!) Quellenmaterials sind dem Vf. nach-

zurühmen. Weniger befriedigt die Form der

Darstellung, besonders im 2. Buch. Der Text
ist oft überladen mit Einzelheiten, die in die An-

merkungen zu verweisen wären, z. B. S. 121,

2. Absatz fg.
;

S. 157: Der Zwischenfall in

Canterbury, S. 148 fg.: Die Vorgeschichte des

brabant.-hennegauischen Konflikts u. a. m. Anderer-

seits ist C. in genealogischen und ähnlichen

Dingen bisweilen unklar oder zu knapp im Aus-

druck. S. 155 ist hinter Mathilde: von Portugal

zu wiederholen, da sie das letzte Mal 21 Seiten

vorher erwähnt wird! S. 156, 3. Zeile v. o. ist

die Gräfin von Hennegau gemeint. Ab und zu

verliert man in der wenig perspektivisch wir-

kenden Erzählung die Hauptperson, den König,

für einige Zeit aus dem Auge in Folge der sich

zu sehr vordrängenden oder sich sehr ausbrei-

tenden Einzelheiten anderer Natur, die angeführt

werden. Der Vf. möge in Zukunft für eine

übersichtlichere und straffer um die Hauptperson

gruppirte Darstellung Sorge tragen; dass er die

in verfassungsgcschichtlicher Hinsicht maass-

gebenden Gesichtspunkte und den grossen Zu-

sammenhang der politischen Ereignisse zur Gel-

tung bringen kann, beweist manches recht Ge-

lungene und Treffende, z. B. auf S. 100 und

1 90 ff. — S. 3 scheint über Louis VII. zu scharf

geurtbeilt worden zu sein, gegenüber S. 23 und

28. Die Briefstelle S. 3 ist wenig glücklich

übersetzt. Das starke Versehen, S. 144, den

König als Schwiegervater des Grafen von

Hennegau zu bezeichnen
,

bedarf der Richtig-

stellung am Schlüsse des Werkes , für das wir

um so dankbarer sein werden, als Philipp August

selbst in seinem Vaterlande eines seiner histori-

schen Grösse auch nur annähernd entsprechen-

den litterarischen Denkmals immer noch ent-

behrt.

Leipzig. Richard Hirsch.

Walter Norden, Der vierte Kreuzzug im Rah-

men der Beziehungen des Abendlandes zu By-

zanz. Berlin, B. Behr, 1898. 108 S. 8 P
. M. 2,50.

Die seit einigen Jahren ruhende Debatte über

den vierten Kreuzzug wird hier mit in die Liefe

dringendem Urtheil wieder aufgenommen. Wie

oft hat man seine Wendung gegen Byzanz bald

Philipp von Schwaben, bald Venedig, bald gar

dem blossen Zufall zugeschrieben! Hier wird er

uns dargestellt als die Lösung des alten Gegen-

satzes zwischen dem Abendlandc und Byzanz.

Wir hören zunächst seine „Vorgeschichte.“ Sie
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liegt in den Beziehungen der Normannen, der

Kreuzfahrer, Venedigs, Heinrichs VI. zum griechi-

schen Reich. Politische, commcrziclle, religiöse

Beweggründe, wie sie dort wirksam sind, haben

auch die Wendung des vierten Kreuzzugs gegen

Byzanz herbeigeführt. Verwandtschaftlich -dyna-

stische Interessen des deutschen Königs, handels-

politische der Venezianer, persönlich -kirchliche

der Kreuzfahrer verbündeten sich. Nicht der

Umsturz der griechischen Herrschaft war geplant,

sondern die Einsetzung des rechten Erben, und

mit dessen Hilfe sollte dann die Befreiung des

heiligen Landes vor sich gehen. Denn ste blieb

das letzte Ziel der Heerfahrt. Aber der weitere

Verlauf zeigt, wie man durch die Ereignisse da-

von abgedrängt wurde. An der Gründung des

lateinischen Kaiserthums ist der Kreuzzug ge-

scheitert.

Dies etwa ist der Standpunkt, auf dem der

Vf. steht. Er prüft dann noch des näheren die

gegen Philipp von Schwaben und Venedig er-

hobenen Anklagen und erörtert das Verhalten

Innocenz* III. Aber die Hauptsache ist das Ge-
sammtbild, das er entwirft. Weite des Blicks

und Unbefangenheit der Beobachtung zeichnen es

aus. Die Einseitigkeit älterer Ansichten wird mit

Recht abgelebnt. Wenn der Vf. aber meint, die

neuere Forschung sehe „so ziemlich überein-

stimmend“ in der Wendung des Kreuzzugs gegen
Byzanz das Werk einer Macht, so ist das nicht

ganz zutreffend, denn es fehlt nicht an Aussagen,
die sich mit seiner eigenen Anschauung decken
(vgl. Hanotaux in der Revue critiquc (187 7) und
Graf Riant in der Revue des Questions histori-

ques (1878): le changcmcnt de direction de la

quatrieme croisade n’est pas dü ä unc seule et

unique inlluence, s'cxer^ant isolcment, mais ä la

rcsultante de plusieurs forces, representant les

interöts divers, qui sc trouverent cn jeu dans les

evenements de 1202—1 203). Andrerseits möchte
man angesichts der Ueberlieferung zuweilen eine
grössere Zurückhaltung des Urtheils wünschen;
das oft Zweifelhafte und Widerspruchsvolle unserer
Nachrichten kommt nicht ausreichend zur Geltung.
Mit den entscheidenden Verhandlungen vor dem
Kreuzzug z. B. steht es nicht so einfach, wie es
nach der Darstellung des Vf.s scheinen könnte.
Auch finden sich offenbare Irrthümer, und manches,
worüber man Auskunft erwartet, ist nicht berührt.
Im Ganzen aber hat man es mit einer sehr be-
achtenswcrthen Arbeit zu thun, die auch den
Vorzug hat, gut geschrieben zu sein.

Strassburg i. E. W. Lenel.

Ernst J. Zimmermann, Hanauer Chronik
mit Kultur- und Sittengeschichte, Ereignisse und
Bilder aus Stadt und Land Hanau von den ältesten
Zeiten bis zur Gegenwart. II. 1—6. Unnau a. M..
hr. König (R. Allmannspcrgcr) Komm.. lf>07 — 9V.
S. 1 - 3lM. gr. 8» Jc M. i.

Um dieses Buch gerecht zu beurtheilen, muss

man die Absicht ins Auge fassen, die der V:.

verfolgt. Nicht eine wissenschaftlich abschlicsscnt e

Landesgeschichte soll es geben, sondern <t;s

Wissenswürdige aus der Vergangenheit für de

Landesgenossen zusainmenfassen und dadurch

den historischen Sinn beleben. Zu diesem Zweit

hat Herr Zimmermann sich den Stoff so eingr-

theilt, dass er in grösseren Abschnitten zucrii

in zeitlicher Folge Nachrichten zur Landes- urd

Ortsgeschichte und eine Uebersicht über de

Geschichte der Herrscher giebt und dann n

sachlich zusammenfassender Darstellung die kultu*-

geschichtlichen Zustände schildert. Nur der mittel-

alterliche Theil liegt in den ersten 6 Heften vo*,

auch dieser noch nicht vollendet, sodass d:s

ganze Werk über die anfangs gesteckten Gren-

zen stark hinaus wachsen wird.

Der Werth des Buches liegt namentlich n

dem kulturgeschichtlichen Theilc, worin Z. mit

grossem Fleisse nicht nur aus der gedruckt«

Litteratur, sondern auch aus handschriftlich«

Quellen recht interessantes und wichtiges Mate-

rial dem Leser darbietet. Namentlich die Mit-

theilungen aus den bis in den Anfang des la.

Jh.s zurück reichenden Hanauer Gerichts- ur.d

Regierungsprotokollen, aus Kirchenbüchern und

Rechnungen sind wcrthvoll. Von den zahl-

reichen Beilagen, die einen Schmuck des Buches

bilden, seien hier besonders der schöne Plan

von Hanau und Umgebung aus dem J.
1597

und die Hanauer Silhouetten aus den zwanziger

Jahren dieses Jahrhunderts hervorgehoben.

Marburg. H. Reimer.

Rechts- und Staatswissenschaften,

Michael Hainisch, Der Kampf ums Dasein umi

die Sozialpolitik. Wien, Franz Deuticke, 1899.

75 S. 8°. M. 2.

„Die Frage, um die es sich hier handelt,

lässt sich kurz dahin zusammenfassen, inwiefern

die Lehre von der auslesenden Wirkung des

Kampfes ums Dasein auf den Kulturmenschen

Anwendung findet“ (10). Der Vf. zeigt, dass

dies nur in sehr beschränktem Maasse der Ha

sein kann. Daran hindert die gesellige

des Menschen und seine höhere geistige Begabung.

Die erstere lässt einen Kampf ums Dasein, * ,c

er in der Natur stattfindct, nicht zu, die zweite

ermöglicht einen Einfluss des Menschen auf ,c

Evolution, ja einen Kampf gegen diese, " |C

denn auch durch unsere ethischen den mensc

liehen Daseinskampf einschränkenden V orschn ten

in der Tbat geführt wird. Deshalb kann ^an

in der menschlichen Gesellschaft nicht von eint m

Kampf ums Dasein — denn die Beseitigung e

Gegners liegt oft gar nicht im Interesse 1 eS

Siegers —
,

sondern nur von einem Kampf un

die bevorzugte Stellung sprechen. Linen so* " n
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hält aber der Vf. für nothwendig und tritt des-

halb für das Fortbestehen der sozialen Klassen

und nationalen Staaten ein.

Diese Anschauungen sind klar und mit ge-

wissenhafter und objektiver Prüfung entgegenge-

setzter Lehren entwickelt. Unterstützt wird der

Vf. hierbei durch ein entschiedenes Darstellungs-

talent, sein Buch darf deshalb zur Einführung in

die gekennzeichneten Probleme bestens empfohlen

werden.

Berlin. Paul Menzer.

Kunstwissenschaften,

Adelbert Matthaei, Zur Kenntniss der mittelalter-

lichen Schnitzaltäre Schleswig- Holsteins. Mit

einem Verzeichniss der aus der Zeit bis 1530 im

Thaulow - Museum in Kiel vorhandenen Werke der

Holzplastik. [Beitrüge zur Kunstgeschichte Schleswig-

Holsteins. Hgb. von der Verwaltung des Thaulow-

Museums in Kiel. I.] Leipzig, E. A. Seemann, 1898.

207 S. gr. 8°. M. 7.

Die in den letzten Jahren aufgenomincnen

staatlichen Inventare der Kunstdenkmäler haben

den guten Erfolg gehabt, dass in ihrem Gefolge

jetzt Einzelabhandlungen über bestimmte Gebiete

erscheinen. Von A. Matthaei ist mit grosser

Sorgfalt und Liebe die Schleswig -Holsteinische

Holzplastik bearbeitet worden, wenn auch die

Fülle des Materials nicht ganz erschöpft werden

konnte. Neben einer präzisen Beschreibung der

einzelnen Werke war ihm vor allem daran ge-

legen, den Entwickelungsgang der Scbleswig-

Holsteinichen Altarplastik darzustellen. Die vor-

sichtig gezogenen Schlussfolgerungen ergeben,

dass etwa in vier Perioden die Holzschnitzkunst

des Landes sich entwickelt hat. Etwas gewagt

erscheint aber der Versuch, den Entwickelungs-

gang der politischen Geschichte hiermit in Ver-

bindung zu bringen, zumal der Vf. lediglich von

dem bald ein halbes Jahrhundert alten Buch von

Waitz ausgeht. Die Frühzeit wird etwa als bis

137 5 gehendangenommen. Nur wenige Werke,
die sich meist im Schleswigschen befinden, sind

ihr zuzurcchnen. Ueber den Ursprung der Altäre,

ob Importwaare oder Landesprodukt, ist noch

nichts zu sagen. Die zweite Periode (etwa

bis 1450) steht unter dem Einfluss Lübecks, die

dritte (bis 1500) zeigt eine grosse Menge im

Lande handwerkmässig hergestellter Werke von

geringem künstlerischen Werth, und der vierte

Abschnitt (etwa bis 1530) bringt unter ober-

deutschem und niederländischen Einfluss die Blüthe-

zeit (Rrüggemannscher Altar). Neu und wichtig

ist vor allem die Betonung des Einflusses Lübecks
gegenüber der früheren Annahme, die den Nieder-

landen von vornherein die führende Rolle zuge-

theilt hatte. Der Vf. stützt sich hierbei nament-
lich auf die grundlegende Arbeit Ad. Goldschmidts

über die Lübecker Malerei und Plastik. Gut

wäre es gewesen, wenn in dein thesenhaft ab-

gefassten Schluss M. die aus jedem Kapitel seines

Buches hervorgehende Abhängigkeit der Kunst

Schleswig -Holsteins mehr betont hätte. Zumal

jetzt, wo eine jede Provinz ihre eigene, am
liebsten autochthone Kunst besitzen möchte und

in Altona gar eine Art „Nationalmuseum“ gegründet

wird, wäre es von Wichtigkeit, darauf hinzu-

weisen, dass ein solches Bemühen nur zu leicht

zur wissenschaftlichen Fälschung führen kann.

Mag auch Schleswig- Holstein in seiner politischen

Geschichte sich noch so selbständig gezeigt

haben, in der Kunst ist es Kolonialland, und am
Ende ist es doch keine Schande, wenn es sich

seines Zusammenhanges mit den niederländischen

Meistern und der deutschen Kunst am Oberrliein

und der Ostsee bewusst ist.

Leipzig. E. Sch w edeler-M cy er.

Moderne Dichtung,

Adalbert Stifters Ausgcwählte Werke in sechs

Händen. Hgb. von Rudolf Kürst. Mit Stifters

Porträt, einem Gedichte in Fnksimile, einer Abbildung

des Stifter. Denkmals und Stifters Biographie. I.eip*

zig, Max Hesse 11899). LV u. 226. 266, 286, 224,

256, 340 S. 8“. Geb. M. 4.

Adalbert Stifters Ausgewählte Werke. Mit bio-

graphischer Einleitung von Rudolf Kleinecke.
Mit dem Bildniss Stifters. Leipzig, Philipp lieclam jun.,

[18991. 271, 360, 463 u. 472 S. 8'. Geb. M. 4.

Es war zu -erwarten, dass mit dem Frei-

werden von Stifters Werken sich die billigen

Ausgaben einstellen würden, um das schon etwas

verblassende Bild des Dichters •wieder aufzu-

frischen. Jetzt wird auch eine kritische Ge-

sammtausgabe für die .Bibliothek deutscher

Schriftsteller aus Böhmen“ unter Sauers Leitung

[s. DLZ. 1899 Nr. 22] vorbereitet. Dem
grossen Publikum scheint freilich mit einer Aus-

wahl gedient zu sein, die auch schon früher ver-

anstaltet worden war (1887). Die .Studien“

und die .Bunten Steine“ bilden natürlich den

Grundstock, dem sich noch die .Erzählungen“,

wie sie Aprent im Nachlassband gesammelt hat,

hinzugesellcn. Nach Stifters grossen Romanen

scheint keine Sehnsucht mehr rege, und der von

einem früheren Darsteller ausgegangene Vor-

schlag, sie „wie einen Steinbruch zu behandeln,

aus welchem einzelne Stücke geholt werden“,

dünkt einen heutigen Forscher wohl mit Recht

unannehmbar.

Die beiden Ausgaben von Fürst und Klei-

nccke gleichen sich nicht nur in Ausstattung

und Preis, sondern auch in der Auswahl, Kl.

bietet aber die beiden vortrefflichen Berichte

„Der Gang durch die Katakomben“ und „Aus

dein bayrischen Walde“ mehr als b., was durch-

aus zu billigen ist; dafür vermerkt F. bei den
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Studien die Entstehungszeit und streicht unnütze
Unterscheidungszeichen. Die Einleitung KI sgiebt eine biographische Skizze mit gut gewihi!
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SSCre /ahI dcul,Kh erkennbar. Bronzemiiazea

gegraben.
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d sldtl
Goethe-Denkmal in Leipzig hat d. Rath

btadt e ' Beitrag von 10000 Mark bewilligt.

ist oHi
Chen

o '
,

italien ' Regierung u. d. Familie Borghese

Staat d .

Verlr“R vereinbart worden, nach dem d.

i
•

ol'^ ,1 ® 8 ' sc l>cn K'unstsammlgn für

ankauft
're

’ dle 'n zehn Jobresraten zu zahlen sind,

L. naV’
n
„
d ' *w«U*hr. Forachgsreise durch Ost-Tur-

revifirt» u f'

CS
J

r,bcl hal Hnuptmann Deasv völlg-

wichf ,

K,'rlc" d - ganzen Gebietes mitgebracht. Das
Wichtigste Ergebmss ist d. Aufnahme d. grössten Thcits
d. Yarkand- Flussthals.

Gelehrte Gesellschaften und Vereine.
G,etsc

J>
in Wallis tagt e. inltrnalionali Kat-

RhoH
"m

,

d ' EM'viclt|g u. Struktur d. Gletscher im
Rhone- u. Aaregebiet zu studiren.

* Hauptversammlg d. Allg. dtsek. Sprachttr-
»J flndet am 30. Septbr. bis 2. Oktbr. in Zittau sin«.

benes Deutsch' sprechen!
SCSpr0ch“n<s “•

Personalchronik.
Ernennungen, Auszeichnungen usw.

I. An Universitäten usw. Der Geh. Reg.- u.

^r‘ Lahmeycr «n Kassel ist von d.

,°K' f
' a^u B- ü. Univ. Kiel zum Ehrendoktor ernannt
~~ Das bisherige korrespond. MitgJL d. phil.-

mst. M. d. kgl. preuss. Akad. d. Wiss., Geh. Rath

nÜ'u-t’t
V‘ ",

' llnlo,,fiB*M(> elle ,i(lor ffi ist zum

I pp,
ernann t worden. — Der Privatdoz. f. gcr*

|

m?.-.. hilol. an d. Univ. Tübingen, Dr. Karl Bohnen-
berge, .ist 2um ao. Prof, ernannt worden. — In d.

Univ. GicÄJi Dr. Karl Helm für gernian. Philologie
habilitirt. — l/. o, Prof. d. österr. u. Tiroler Gesch.
an d. Univ. InnsbVtk. Dr. Josef Hirn, ist als Hubers
Nnchf. als o. Prof, u/isterr. Gesch. an d. Univ. Wien
berufen worden.

II. An Gymnasien uv. Prof. Dr. Esscrt an d.

Ic.'ti ln ... 1 .1

II. An Gymnasien uv. Prof. Dr. Esscrt an d.

Stadt. Rcalscii. in Danzig zü Direktor d. Anstalt,

Gynin.-Oberl. a. D. Konrektor D.Tepc zum Prof, am
Gymn. in Aurich ernannt.

Todesfälle:
Der o. Prof. d. Archäologie Dr. OlLRygh, im 66.

J., in C-hristianin
; Oberl. Dr. Siele aiJ. Realsch. in

Geisenheim.
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Neu erschienene Werke,
vom 24. bis 3t. August in der Redaktion cingcliefcrt

Aust, E. , D. Relig. d. Römer. [Darstellgn aus d.
Geb. d. nichtchristl. Relig. Gcsch. XIII.) Münster i. W.,
AschendorfT. M. 3,50.

Bote, D., f. dtschc Litt, ausgesandt an d. Dtschen
d. Erde, Organ d. Schcflelbundes. II, 5—10. Lpz.,
Georg Heinr. Meyer. Viertelj. (3 Hefte). M. 0,60.
Bräunlich, P. , Leo Taxil. [Gottesgerichte über

Rom. LJ Münch., J. F. Lehmann. M. 0,30.
Dreycr, M. , Lautes u. Leises. E. Geschichtenbuch.

Lpz., Georg Heinr. Meyer. M. 2.

Endemann, F,, Lehrb. d. bürgerl. Rechts. 2.—5.
Lief. (L Bd.). 6. Aull. 6.-8. Lief. 3.-5. Aull. BrL,
Carl Heymann. Je M. 2,50.

Goethe. E. Biographie in Bildnissen. S.-A. aus d.
2. Aull, von Könneckcs Bilderatlas zur deutschen Na-
tional litlcratur. Marburg, Elwert. M. 3.

Graucrt, H.
p Papstwahlstudien. 1. [S.-A. aus d.

Histor. Jahrb. d. Gürres-Gesellsch. Bd. XX (Jahr«.
1899), 2. 3.J München.
Derselbe, Dante, Bruder Hilarius u. d. Sehnen nach

Frieden. [S.-A. aus d. Akndcm. Monatsblättem.] Köln.
Grimm, H., Leben Michelangelos. 8. Heft. BrL,

Spemann. M. 2.

Derselbe, Goethe. 6. Aull. BrL, W. Hertz. M. 7.

Grosse, E., Zu Goethe. E. Zusainmcnstcllg f. d.

Schulgcbrauch. [Beil. z. Progr. d. kgl. Wilh.-Gymn, zu
Künigsb. i. Pr., 1899.] Königsb. i. Pr., Hartungsche
Buchdruckerei.

Hack, G., Was d. Kaufmann vom BGB. wissen
muss. Lpz., Handels- Akademie (Dr. Huberti). Geb.
M. 2,75.

Hartmann, M., D. islamit. Orient, berichte u.

Forschgn. I. BrL, Wolf Peiser. M. 1.

Hendrickson, G. L. , I. The Dramatic Satura and
the Old Comcdy at Rome. 11. A Prc-Varronian Chapter
of Roman Litcrary History. [S.-A. aus d. American
Journal of Philology, Vol. XV atid XIX). Baltimore.

Hitzig, H. F., Iniuria. Beitr. z. Gcsch. d. Iniuria
im griech. u. röm. Recht. Münch., Th. Ackermann.
M. 2.

Holthausen, F., Altsachs. Elementarbuch. (Streit-

bei^s Sammlg v. Elementarbuch. d. altgerm. Dialekte.

5.] Heidelb., Winter. M. 5.

Kern, 0., Inscriptioncs Thessalicae. [Rostocker Vor-
lesgs- Verzeichn. W.-S. 1899/1900.] Rostock, Druck v.

Adler.

Kugler, E., Phil. Frdr. von Dietrich. E. Beitr. z.

Gcsch. d. Vulkanologie. [Münch, geogr. Stud., hgb.
von S. Günther. 7.] Münch., Th. Ackermann. M. 1,80.

Landberg, C. Graf, D. südarab. Expedition d. kais.

Akad. d. Wiss. in Wien u. d. Vorgehen d. Prof. Dr.
David Heinr. Müller. München, G. Franz (Lukaschik).
M. 1.

Levin, M., Lehrb. d. jüd. Gesch. u. Litt. 3. Aull.

BrL, Calvary. Geb. M. 3,50.
Liebich, Br., I). Wortfamilien d. lebend, hochdtsch.

Sprache. I, 6. BrsL, Preuss & Jünger. M. 1,20.

Myres, J. L., and Ohnefalsch -Richter, M., A Cata-
loguc of the Cyprus Museum. Oxford, Clarendon Press
(Lond., H. Frowde). Geb. Sh. 7. 6 d.

Neubürger, E., Goethes Jugendfreund Frdr. Maxim.
Klinger. Frankf. a. M., Mahlau & Waldschmidt. M. 0,60.
Oertmann, P., D. Recht d. Schuld verhalt n. I. AUg.

Lehren. [Kommentar z. BGB. u. s. Nebengesetzen.]
BrL, Carl Heymonn. M. 3,60.
Pichler, A., Letzte Alpenrosen. Erzahlgn aus d.

Tiroler Bergen. Lpz., Georg Heinr. Meyer. M. 4.

Rachid Attie, Al Dalil ila Mouradif Al-Hamii onal-
Dakhil. Lpz., Harrassowitz. M. 7,50.
Robertson Smith, W., D. Relig. d. Semiten.

Lcbs. von R. Stübe. 7. u. 8. (Scht.-)Lief. Freiburg i. B.,
Mohr (Sicbeck). Je M. I.

Sintenis, F., Nicolaus Lenau. [Virchows Samm-
lung gemeinverst. wissensch. Vorträge. Heft 321.]
Hamburg, A.-G. (vormals J. F. Richter). M. 0,75.
Steinschneider, M., Lieber Sprachkcnntniss u.

Sprachkunde. [Dieselbe Sammlg. Heft 322.] Ebda. M.
0,75.

Weimars Fcstgrüsse zum 28. August 1899. Weimar,
Böhlaus Nf. M. 3.

Zippel, Gius., II Filelfo a Firenze (1429— 1434).
Rom, Frat Rocca. L. 1,50.

Demnächst erscheinende Werke.
Aus dem Gebiete der

Philol. u. Liltyesch. Wilckcn, U-, Griech. Ostraka
aus Aegypten u. Nubien. 2 Bde. Lpz., Giesecke &
Devrient. M. 42. — Ussing, Pergamos, s. Gcsch. u.

Monumente. Nach d. Dän. neu benrb. BrL, Spemann.
M. 12. — Ettlinger, A., Leo Tolstoj. E. Skizze s.

Lebens u. Wirkens. [Munckers Forschgn z. neuer. Litt.-

gcsch. X.) Etwa 6 Bog. Brl., Alexander Duncker. M.
2. — Richter, K., Freiligrnth als Uebcrsctzcr. [Die-

selbe Sammlg. XL) Etwa 7 Bog. Ebda. M. 2,70. —
Grimm, Herrn., Fragmente. 2 Bde. Brl., Spemann.
M. 10. — Hecker, O., II Piccolo Italiano. E. Handb.
z. Fortbildg in d. ital. Umgangssprache u. z. Einführg

in ital. Verhältn. u. Gebrauche. Karlsruhe, Bielefeld.

Geb. M. 2,40.

Geschichte. Bachmann, A. , Gesch. Böhmens. I.

Bd. (— 1400). Gotha, F. A. Perthes. M. 16. — Brosch,
M., Geschichten aus d. Leben dreier Grosswesire. Ebda.
M. 3,60. — Goetz, L. K., Leo XIII. S. Weltanschauung
u. s, Wirksamk. Ebda. M. 7.

Geographie. Fitzner,R., D. Riesengebirge in Wort
u. Bild. Brl., Alfred Schall. — Wlaff, Südafrika. Ent-

wicklgsgcsch. u. Gegcnwartsbilder. Ebda.

Rechtswissenschaft. Schilde, K.» D. Unrichtigk. d.

Grundbuches nach neuem dtschcm Reichsrecht. Lpz.,

Veit & Comp. Etwa M. 2.

Zeitschriftenschau.

Theologie und Religionswissenschaft.

Beitr. z. bayer. Kirchgesch. V, 6. R. Fester, D.

Entstchgsgcsch. d. Gerüchtes d. Konversion d. Bayreuthcr

Schwester Friedrichs d. Gr. — Frdr. Lampert, Zur
Pfarrgesch. von Ippesheim. — S. Kadner, Zur Cha-

rakteristik d. Fürstbischofs Julius Echter. — F. Herr-
mann, Bericht d. Micron. Rauscher, Diakon an St. Lo-

renz in Nürnberg, üb. d. Entlassg d. intcrimsfcindl.

Geistlichen im Novbr. 1548. — O. Rieder, Kirch-

geschichtliches in d. Ztschriften d. histor. Vereine in

Bayern (Forts.).

The Bibliotkeca Sacra. July. J. E. Rank in, The
influence of the Bible upon the human intclleet. — J.

B. Pcterson, Kants Theory of the „Forms ofThought“.
— J. Lindsav, Religious Thought in Scotland in the

Victorian Era. — Th. Chalmers, The Catechumcnntc

:

its Achievements and Possibilities. — H. Fr. Pcrry,

The Mission Sunday - School as an Ethical and Social

Lever. — H. Havman, Mv Time at Rugby (1869—74).

— E. M. Chnpman, Prayer in War-time. — J. H.

Barrows, The Abiding Realities of Religion. — II, W.
Rank in, The Hour of China and the United States. —
J. M. English, Alvah Hovcy: A Character Sketch.

The Expositor. August. J. R. lllingworth, The

^Mystical* and „Sacramental" Temperaments. — A. B.

Davidson, The Word „Atonc 4
in Extra-ritual Literat.

— W. M. Ramsay, A historical Com ment, on the Epistle

to the Galatians (cont.). — J. M. Gibson, Apocalyptic

Sketches. 7. The Scvcn Vials. — J. Watson, The

Doctrincs of Grace. 6. The Sovcrcignty of God. A.
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N. Jannaris, Misrendings and Misrenderings in the

N. T. 3. Errors of Interpretation. — G. Milligan,
The Place of Writing and Destination of the Epistle to

the Hebrewa.

Revue de Theologie ei de Philosophie. Juillet. O.

Bordagc, Le pcchc. — E. Combc, Societc vaudoise

de thcologie. Rapport sur l'exercice de 1897. — E.

Jaccard, Pierre Corteiz.

Pädagogik.

Dtsehe Zlschr. f. ausländ. Untcrr.-wcs. IV, 4. A.

McDonald, Uob. Körpermcssgn an Kindern. — A.

Schmid, Handels- Hochschulen in Oestcrr. — *.**, D.

Missionsvereine d. offentl. Schulen in Engld. — G. Hein,
Einiges üb. d. Erzichgswcscn in Schottld. II. — A.

Grosskopf, Ueb. d. Volksschulwes. im Grosshzgth.
Luxemburg. — J. Meier, Privatinitiative u. YolksbilJg

in Sibirien.

Revue internal, de Venseignement. 38, 8. L. Brc-
hicr, L’enseign. superieur a Constantinople dans la der-

niere moitic du Xlc siede. — A. E. Sayous, L'enscign.
de l'hist. des doctrincs cconomiques dans nos facultcs

de droit. — F. Lünnes, Un professeur russc „ideal*.

Philologie und Lltteraturgeschichte.

Zlschr. d. dlsck. morgenländ. Gesellseh. 53, 2. Fr.
Praetorius, Ueb. d. babylon. Voknlisntionssystcm d.

Hebräisch. — Fr. Schwally, Lextkal. Studien. — 0.
Böhtlingk , Miszellen. — VV. Caland. Zur Exegese
u. Kritik d. rituellen Sütras. — C. Brockelmann, Zu
d. rhetor. Schriften d. Ibn nl MuqafY.V; Gegen Grimme,
53, 102 ff. — J. Kunos. Chansons populaires lurqucs.
— Th. Nöldeke, Zur Alexiustcgende. — S. Fracn-
kcl, Noch einmal d. syr. Chronik. — E. W. Brooks,
The Chronological Canon of James of Edcssa. — A.
Winter, D. SaptapadSrthl d. divftditya. — Fr. Hom-
mel, D. ältesten Lautwerthe einiger agypt, Buchstaben-
zcichcn. — G. Jacob. D. Etymologie v. span, naipe.— E. Littmann, Türk. Volkslieder aus Kleinasien. —
F. W. Thomas, The Indian Game of Chess.

Zlschr. d. dtsch. Palästina -Ver. XXI, 3. L. Bauer,
Arab. Sprichwörter. — C. Mommert, D. Dormitio u.

d. dtschc Grdstück auf d. traditionell. Zion. — K. Furrer,
Nochmals Gerusa am See Ccnnezarelh.

Centralbl. f. Bibliolhekswes . August. M. Ihm,
Latein. Papyri. — W. Voss, Kleinere Mitthlgen aus d.
Grosshzgl. Rcgicrgsbibl. zu Schwerin. — 0. Hupp, E.
Missnle speciale Vorläufer d. Psalters v. 1457. — Ad.
Schmidt, D. Missalc speciale L. Roscnihals.

Arkiv för Nordisk Filologi. N. F, XII, 1. S.
Buggc, Mythiske Sagn om Halvdan Svartc og Harald
Haarfagre. — 0. Klock ho ff. Folkvisan om Konung
Didrik och hans kämpar. — H. K. Fridriksson, Vq-
lundorkvida 8, 1—2.

Revue de Philologie fraii(. el de littirature. XIII,
2. Enquete sur les patois. Questionnaire. II. — L.
Vignon, Les patois de la region lyonnaise: Je proitom
sujet de la 2° personne du singulicr. — Kedey, Patois
de Sancey, Doubs (suite). — L. Clcdat, „C'cst son
moindre defaut*; Remarques sur remploi de Nul.

Geschichte.

Hislor. Jahrb. d. Görres-Gesellsch. 20, 2. 3. F.
Schrocder, Aus d. Zeit d. klcvisch. Erbfolgcstrcitcs
(Schl.). — H. Grsaert, Papstwahlstudien. 1. — f H.
Weber, D. Privilegien d. allen Bisth. Bamberg. I. —
J. Widcmann, D. Passauer Geschichtschrcibg bis z.
Anfang d. 18. Jh.s (M. Hansiz). I. — J. Stiglmayr,
Ncuplatonisches bei Dionysius d. Karthäuser.

Geographie, Länder- und Völkerkunde.

..
GJoJmij. LXXV1, 8. G. Buschan, Bornholm. —

K. Th. Prcuss, Ethnographisches aus Berlinhafen,

Kais. Wilh.-Land. — Unsere gegenwärt. Kenntn. d.

Frühägypter.

Staats- und Rechtswissenschaft.

Arch. f. bürgerl. Recht. 16. G. Maas, Biblio-

graphie d. Bürgerl. Rechts.

Arch. f. kalhol. Kirchcnreckl. 79, 3. L. Wahr-
mund. „Actor et rcus*. — K. Holder, E. Traktat d.

Propstes Peter Sehneuwly (f 1597) in Freiburg üb. d.

Vcrhältn. v. Kirche u. Staat (Forts.). — St, Schiwietz,
D. ägypt. Mönchth. im 4. Jh. (Forts.). — J. Chr.

Jod er, D. Beichtvateramt in Frauenklüstcrn (Forts.).—

U. Lampert, D. Glockengcläute d. kalhol. Kirchen u.

d. .schickliche“ Zivilbestattg nach schweizer. Bundes-

recht. — R. Stieve, Gallicnnismus im dtsch. Reichsld

Els.-Lothr. (Forts.).

Arch. /. Sirafrecht. 46, 4. 5. Huthcr, D. End-

thatsachc d. vollendeten strafbar. Handlg. — Auer-
bach, Zur Auslegg d. § 209 Abs. 2 StPO. — Rad-
lauer, D. geplante Acnderg d. Vorschriften üb. d.

ßeeidigg d, Zeugen. — Hippe, Unbefugte OfTcnbarg

v. Privatgeheimnissen nach § 300 StGB. — Lessing,

D. Militärstrafgcrichlsordng.

Zlschr. f. d. gesammle Strafrechlswissensck. 19,

4. 5. O. Goehrs, D. Delikte d. friedenstörenden An-

drohg u. d. Bedrohg im geltend. Strafrecht. — W.

Mittcrmaier, D. Militarstrafgerichtsordng vom 1. De-

zember 1898. — W. Brückmann, D. Ungültigk. d.

preuss. Gesetzes, betr. d. Spiel in ausserpreuss. Lotte-

rien v. 29. Juli 1885. — Missbrauch c. 15jährig., in

willenlos. Zustand versetzten Mädchens in Kursachsen

u. d. Folgen (1721 f.). — L. Fayer, D. ungar. Straf-

prozess.

Allgemeines.

Baltische Monatsschr. Juli. Briefe Otto Hermann

v. d. Howens 1792—93. Mitgeth. v. A. Seraphim
(Schl.). — F. S inten is, Nalurbeobnchtgn alter u. neuer

Zeit. I. — H. D., Littcrar. Streiflichter.

Beil. z. Münch. AUg. Zig. 183/84. P. Arndt,

Individual- u. Sozialprinzip. — 183. L. Kare II, D.

Jahresringe. — 184. W. Fred, D. erste Frauenrecht-

lerin (Mary VVollstonecraft). — 185/87. P. Ga rin,

Religion u. Moral. — 185. D. dtsohe u. d. französ.

Volksschule. — Eugen Kölbing t- — 186. K. Klemm,
Stammsagen aus Hinterindien. — 187. Fr. v. d.

Lcycn, Hugo v. Hofmannsthal.

Berichte d. Freien dtsch. Hochstiftes zu Frankf.

a. M. N. F. 15, 2. C. Hahn. Dio von Prusa. c.

Wanderprediger aus d. Zeit d. jünger. Cvnismus. —
C. Blümlein. Delft u. s. Fayencen. — Weizsäcker,
I). Rcmbrandt-Ausstellg in Amsterdam. — Donner v.

Richter, D. Krcuziggsgruppe auf d. Domkirchhof u.

auf d. Kirchhof d. alten St. Peterskirchc zu Frankl, n. M.

— Flcsch, Soziale Spanngn zw. Stadt u. Land, ins-

bes. d. Lage d. Arbeiter u. d. Arbeitcrmungcl auf d.

Lande. — O. Priester, Beitr. z. Gesch. d. Wohngs-

u. Bodenpolitik v. Frankf. n. M. seit 1885. — M. Koch,

Neuere Goethe- u. Schiller- Litt. XVIII.

Berichte üb. d. Verhdlgn d. kgl. sächs. Gesellsch.

d. Wiss. zu Leipzig. Phil.-hisl. Kl. 1899, 11. R- '•

Wülker, Briefwechsel zw. Adolf Ebcrt u. Ferdinand

Wolf.

Nachricht, von d. Kgl. Gesellsch . d. WisS. zH

Göltingen. Phil.‘hist. Kl. 1899, 1. F. Frens-

dorf!', G. A. von Münchhausens Berichte üb. d. Kaiser-

wähl d. J. 1742. — R. Pietsch mann, Apophthcgmata

pntrum boheirisch. — E. Schröder, D. Berner Hs- d-

Matthias von Neuenburg. — A. Rahlfs, Aller u. Hei-

math d. Vatikan. Bibelhs. — W. Be Ick u. C. F. Leh-

mann, Vorläuf. Bericht üb. die im J. 1898 erzielten

Ergehn, c. Forschgsreise durch Armenien. — R- P i et sch -

mann, Thcodorus Tabcnnesiota u. d. sahid. Leber-

setzg d. Osterfestbriefs d. Athanasius v. J. 367.

Diy»
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The Atheuaeum. Aug, 19. Danton and Robcspierre.— An Arabic Grammar. — All Souls* College. — Co-
simo de’Medici. — The Library of Svon Monasterv.— Spain in the Last Century. - The Gods of Ancient
Greece. - Penn Family Papers. — The Old Age of
School-Masters. — Shelley s Sojourn in Rome. — ‘The
Pnradysc of Daynty Deuiscs*. — The Coming Publi-
shing Seoson. — Nelson ot Naples. — The Hudson's
Bay Company.

Blacktvooä's Magazine. August. The Ghost-Dance
of the French. — H. Clifford, In Chains. — G. W.
Hartley, More about Wildfowl-Shooting in the Outer
Hebridcs. — Experiences in a Quarantine Camp. —
John Cook. — H. Maxwell, Our Obligations to Wild ,

Animais. — A Bedouin's Vcngeance. — The Pavilion
and the Links: The Old Order and the New. — A
liocr War: The Military Aspcct. — A. Lang, Historv
ns she ought to be wrotc. — The Löss of Moshi. —
The Position of the Government.

Tke Dublin Review. July. — W. H. Kent,
Pastor's Hist, of the Renaissance. — Mcrvwin Marie
Sncll, The Triumph of St. Thomas. — E. King,
Dramatic Art and Church Liturgv. — Alice Shield,
The last Stuart Princcss. — H. C. Corrance. The

;

Religion of the Fulurc. — W. R. Carson, The Realitv !

of the Extemal World. — J. A. Howlctt, Tcxtual
Criticism of the Hebrcw Text. — Fr. Andrew, The
Mnzarinus Ms. — J. B. Mil bum, Mediaeval Grammar
Schools.

The Xineteenth Century. August. Lintorn Sim-
mons. The Excessive Armics of Russia. — G. Sydcn-
ham Clarke, The Limitations of Naval Force. —
Frances H. Low, A Woman's Criticism of the
Women 's Congress. — St. G. M iva/t. What Church
has .Continuity* ? — Mahaffy, The reccnt Fuss about
the Irish Languagc. — W. des Voeux, The Connec-
tion of Engld with Newfoundland. — Lord Colchester,
Lord Ellenborough : a Reply. — Fr. Levcson Gower,
Did Byron writc „Werner*? — Ch. N cwton- Robin-
son, The Marlborough Gems. — H. Elsdale, Why
nre our Brnins Deteriorating? — A. D. Mi Ine, Life on
the Nile South of Fashoda. — Mrs. Orman Coopcr,
»The Humours of Ter-na-Nog*. — W. J. Stillman,
The „Decamcron“ and its Villas. — Marcia C. Max-
well, Madame Neckcr. — M. MacDonagh, The Evo-
lution of the Parliamcntary Oath. — E. Robertson,
The Casus Belli in South Africa.

Bibliotheque universelle et Revue suisse. Aoüt. N.
Droz, Charles Monnard et le conllit franco suisse cn
1838. — A. Ribaux, Capri. — P. Märtel, Les cubles
sous-marins anglais. — Fr. Dumur, Un grand ccrivain
suisse. G. Keller (lin). — Ed. Tallichet, Un congres
international. Les editcurs ä Londres.

#
Revue de Belgique. 15 Aoüt. Ch. Sarolea, L'apo-

theose de Goethe. — H. Sandhain, Haiti l'inconnuc.— Dario, Lettres d'hommes. — L. Dcchcsnc, L'ex-
pansion economique de la Belgique. — A. Gittcc, La
mythologie germanique d apres les travatlX rcccnts. —
D. Mcrckem, Psychometrie et cducation.

La Xouyclle Revue. 15 Aoüt. Derniercs lettres in*

edites du Napoleon 1
er

. — G. Dumcsnil, Psychologie
de Poctes. — A. Mute au, L'Enquetc sur l'Enseignc-

i ment secondaire. I. — P. Caumc, Causcries sur Baude-
laire. — J. Thorei, Lc Chemin des Ruinös. III. — A.
de Lapcyrouse, La Madonc coquette. — P. Duplan,
Philosophie nouvclle. — G. de Dubor, Chansons sur
les Favorite* de Louis XIV et de Louis XV. — Ju-
liette Adam, Lettres sur la politique extcrieurc.

Revue critique. 33, 31. Maris Amri ct Slibae de
patrinrehis nestorianorum commentaria ed. H. Gis-
mondi. — C. Brockelm an n , Syrische Gramm. —
M. Schultze, Gramm, d. aramäisch. Muttersprache
Jesu. — C. Pascal, Dizionario dell* uso Ciceronianc.— lustiniani Institutiones rec. P. Kruegcr. Ed. altera.— L. Jeep, Zur Ueberlicfcrg d. Philostorgios. — E.
Bcrtaux, Santa Maria di Donna Regina c l’artc Scncsc
a Napoli nel sec. XIV. — C. Rabaud, Hist, du pro-
testantismc dans l'Albigeois et le Lauragais, depuis la

revoention de l'cdit de Nantes jusqu'ä nos jours. — M.
Evers, D. Tragik in Schillers »Jungfrau von Orleans“.
— Casteig. La defense d'Huningue en 1815 ct lc

general Barbanegre. — Baston, Mcmoires. p. p. Loth
et Vcrgcr. — Fr. Count Lützow, A history of Ho-
hem ian litcrnturc. — P. Matter. La dissolution des
assemblees parlemcntaires. — 32. The letters and in-

scriptions of Hammurabi, by L. W. King. I; W. H.
Ward, Notes on oriental antiquities

; A. Boissicr,
Note sur un monument babylonien sc rapportant ä l*ex-

j

ttspicine. — Bardesane Tastrologue: Le livre des lois

j

des pays, texte syriaque et traduclion fran?. p. F. Nau.— G. Kai bei, D. Prolcgomcna rapt xtufjup&ac ct Comi-
;
corum Graecorum fraginenta; O. Froehde, D. Technik

1 d. alten attisch. Komödie. — W. Bruckner, Charak-

j

tcristik d. germanisch. Elemente im Italienisch. — A.
Krafft, Les Carlovingiennes. 1. II. -- Dclochc, Pagi
ct vicairies du Limousin aux IXe

,
Xe et XI« sicclos. —

1 J. Mortensen, Medeltidsdramat i Frankrike. — Actes
ancicns ct documents conccrnant lc bienheureux Urbain
V' pape, reccuillis p. J.-H. Albnncs, p. p. U. Chevalier.
I. — J. Burckhardt, D. Cultur d. Renaissance in

Italien. 7. Aull. v. L. Geiger. — A. Heulhard,
Villegagnon, roi d'Amerique.

La Civiltä cattolica. Quad. 1179. Pio VI. Me-
moria ccntenaria. - I dialetti italici e gli Itali dclla

storia. — Dccadcnza c depravaziune delPArte. — Lettcra

dclla S. ('ongregazione de’ Riti. — L’Americanismo giu-

dicato dai Vescovi degli Stati Uniti. — La censura delle

Opcrc del Savonarola e i Preti riformati del Bon Gesü.

Nuova Antologia. 16 Agosto. Ersilia Caetani
Lovatelli, 11 culto degli alberi. — A. ßosdari,
Robert Louis Stevenson. — M. Scherillo, Gius. Parin

i

nel primo centenario dclla sua morte. — N. Cola*
janni, La crisi agraria in Inghilterra. — D. Chilovi,
Ccrco un libro. — Laura Gropallo, Victor Chcr-

buliez. — A. Graf, Miti. — Clelia Bcrtini-A ttilj,

Una poetessa partenopea. E. de Fonseca Pimentcl. —
P. Turicllo, La conferenza dcll’Aja. — M. Ferraris,

11 rialzo del cambio.

Anzeigen.
Demnächst erscheint:

Dr. Wilhelm fiirohmaiiii,

Herders Nordische Studien.
Ca. 9 Bog. Preis ca. 1 M. 50 Pf.

Berlin TP. 57. Wilhelm Sümerott,
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Goethes Leipziger Studentenjahre.
Ein Bilderbuch zu „Dichtung und Wahrheit“

als Festgabe zum 150. Geburtstage des Dichters.

Von

Dr. Julius Vogel,

Custos am Städtischen Museum zu Leipzig.

Elegant gebd. M. 4.

Leipzig. Carl Meyers Urnphisehes Institut.

Verlag von Wilhelm Hertz (Bessersche

Buchhandlung) Berlin, Linkstr. 33/34.

Carl Clausen’s Hofbuchhandlung
früher

H. Loescher’s Hofbuchh.
in Turin.

Soeben erschien:

Goethe. ,

Soeben erschienen:

O. Villa,

La Psicologia contemporanea.

Gr. 8». Kr. 14.

Vorlesungen, gehalten an der Kgl. Universität

zu Berlin

von

In unserem Verlage erschien

:

Zur Frage der psychischen

Herman Grimm. Entwickelung der Kindersprache.

Sechste Auflage.

Geheftet 7 M. — Gebunden 8 M. 20 Pf.

Von Dr. phil. Emil Rzesnitzek.

— 40 S. gr. 8°. M. 0,90.
—

Breslau. G. P. Aderholz’ Buchhandlung.

Geschichtliche und statistische

Beiträge zur Frage der Gleichstellung

der Oberlehrer
mit den Richtern unterster Instanz.

Denkschrift

des Oldenburger Oberlehrer-Vereins.

Das Kriegsjahr 1809.

Nach älteren und neueren Quellen

bearbeitet von

August von Larisch,

Kgl. Sichs. Hofrath.

tt Broch. M. 3.
—

Kötzschenbroda. Ed. A. Trapp.

66 S. gr. 8*. M. l,8o.

Oldenburg i. g. Ad. Littmann.

Soeben erschien:

Bismarck als Redner.
Eine Studie

von

Chr. Rogge,
Marincstiitionbpfarrer in Kiel.

2 Bog. brosch. M. 0,50.

Kiel. H. Eckardt, Verlagsbuchhandlung.

Für oder Wider
die Berufung in Strafsachen?

Von Dr. Herrn. Ortloff,
Landgerichts -Rath a, D.

Gr. 8 U
, 6 Bog. M. 1,20.

Manchen, J. Schweitzer Verlag (Arthur Selber).

Verantwortlicher Redakteur : Dr. Richard Böhme, Berlin. Verlag: Wilhelm Hertz (Bessersche Buchhandluns).

Berlin W. 9, Linkstrasse 33/34. — Druck von E. Buchbinder in Nou-Ruppin.
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INHALT:
Theologie und Rellgloittwittenachaft.

Blüh bäum, Christus redivivus. (Ord.
j

Univ.-Prof. Dr. theol. H. Holtzmann
, i

Strassburg.)

Savonarola, Triumph des Kreuzes, i

übs. von C. Seitmann;
Glossner, Savonarola als Apologet I

und Philosoph

;

Pastor, Zur Beurtheilung Savona-
i

rolas. (Ord. Univ.-Prof. Or. theol.
j

ct phil. Georg Loesche, Wien.)

Ptilioaophla.

Liljeqvist, Antik och modern So-

fistik. (Privotdoz. Dr. Axel Herr-
lin, Lund.) 1

Untarriolitawaaaii.

Bischoff, Das Lehrerkollegium des
Nicolaigymnasiums zu Leipzig 1816 I

-1896/97. (Gymn.-Prof. Dr. Th.

Sorgenfrey. Neuhaldensleben.)

Ptiilologla und LIttoraturflaachlchte.

Pezzi, Saggi d’indici sistematici.

S. I. (Gymn.-Prof. Dr. Kurt Bruch-
[

mann, Berlin.)

Das erste Gedicht aus dem Diwan
des al-’Aggag. Hgb. von Bittncr.

(Privatdoz. Dr. Carl Brockelmann.
Breslau.)

Commentationes Philologae le-

ne nses. VI, 2. (Privatdoz. Dr.

Rudolf Helm. Berlin.)

Kroll, Antiker «Aberglaube. (Gymn.-
Prof. Dr. Georg Knaack, Stettin.)

Beneze, Sagen- und Literarhistori-

sche Untersuchungen. I. II. (Dr.

Hermann Jantzen. Breslau.)

Hie gut Württemberg allewege!
Ein literarisches Jahrbuch aus

Schwaben. I. (Aord. Univ.-Prof.

Dr. Karl Bohnenberger, Tübingen.)

Lee, Shakespeare. (Aord. Univ.-Prof.

Dr. Gregor Sarrazin, Kiel.)

QoichloHte.

Delisle. Unc „Summa Dictaminis“

jadis conservce ä Beauvais. (Pri-

vatdoz. Dr. Alexander Cartellieri.

Heidelberg.)

Thomas, MarkgrafKasimirvon Bran-

denburg im Bauernkriege. (Dr. Ad.

Wrede,
Göttingen.)

G a e d e , Preussens Stellung zur Kriegs-

frage 1809. (Dr. Friedrich Luck-
tvaldl, Stettin.)

Recht«- und SU*Uwii»»n«ohaftBn.

Funck-Brentano, La Science so-

ciale. (Aord. Univ.-Prof. Dr. Erich
Adickes, Kiel.)

KuMtwIiaenechaft.

Jadassohn, Das Wesen der Melo-

die in der Tonkunst;
Löwenfeld, Leonhard Kleber und

sein Orgeltabulaturbuch. (Dr. Max
Seiffert, Berlin.)

Moderne Dichtung.

von Hofmannsthal, Die Frau im
Fenster. Die Hochzeit der Sobeide.

Der Abenteurer und die Sängerin.

(Dr. Georg Ransohoff, Paris.)

Notiien und Itthallungen.

Personalveränderungen, Inhalt neu-

erschienener Zeitschriften, neu er-

schienene und demnächst erschei-

nende Schriften.

Theologie und Religionswissenschaft.

Emil Blöhbaum, Christus redivivus d. i. Wie
der Stifter unserer Religion sein religiöses System dem
heutigen geistigen Entwicklungsstände der gebildeten

Welt entsprechend darstellen würde. Zugleich ein

Nachweis des völligen Gegensatzes zwischen dem
Lehrsysteme der Orthodoxie und demjenigen Jesu und
seiner Apostel. Th. I: Die Voraussetzungen aller

Wissenschaft. Berlin, C. A. Schwetschke & Sohn,
1899. XI u. 209 S. 8 f

. M. 3.

Verschiedenes ist mir nicht klar geworden.
So gleich bezüglich des 'Titels, ob der Vf. den
dadurch fast unvermeidlich sich aufdrängenden
Gedanken an das „So redete ich, wenn ich

Christus wäre“ wirklich beabsichtigt hat. Oder
was er unter der „gebildeten Welt“ versteht,
wenn er dieser eine theosophisch angelegte
Metaphysik mundgerecht machen zu können
glaubt, deren Quintessenz etwa in dem Satze

gefunden werden darf: „Hat sich die göttliche

Natur des Menschen durch Annahme und Ver-

arbeitung jener Einwirkungen der jenseitigen

Welt richtig entwickelt, so gelangt sie nach dem
Tode zur Vereinigung mit Gott, zu einem wirk-

lichen Leben, Herrschen und Wirken, zu einer

Fortentwicklung in einem hohem Aeon“ (S. 163).

Das Merkwürdigste an dem dilettantenhaften

Huche ist jedenfalls, dass ein lutherischer T heologe

mit Namen F. Walther in Luthardts „Theologi-

schem Litteraturblatt“ 1899, S. 329 f. alles Ernstes

behaupten konnte, cs liege hier ein Meister-

i stück jesuitischer Verfübrungskunst vor, hinter

j

den Invektiven gegen die Orthodoxie verstecke

' sich ultramontane Hinterlist, hinter der Maske

des Liberalismus die römische Theologie. Darin

I hat sich diesmal die Leipziger Inquisition gründ-

j

lieh und in recht komischer Weise geirrt. Was

der ganz harmlose Vf. von jenseitigen Dingen,
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von künftigen Aeonen usw. zu wissen glaubt,

das sind Reminiszensen aus theosophiseber Lek-

türe und beabsichtigt nichts weniger, als dem
bibelgläubigen Protestanten die Lehre vom Fege-

feuer zu subintelligircn, wie auch seine Anschau-

ungen von den vielen Zentralmenschen aufein-

ander folgender Schöpfungskreise die gleiche

Herkunft theilen, daher auch z. B. bei Rothe

Vorkommen, auf keinen Fall aber zu Ehren der

tridcntinischen Dogmatik und zum Schaden des

„einigen Mittlers“ der lutherischen Orthodoxie

boshaft ersonnen sind.

Strassburg i. E. H. Boltzmann.

Des Fr. Hieronymus Savonarola, Ord. P. t

Triumph des Kreuzes. Zur Verherrlichung der

christlichen Religion an der Neige des 19. Jahrhunderts

aus dem Lateinischen übs. von C. Seit mann.
Breslau, G. P. Aderholz, 1898. 212 S. 8°. M. 3.

M. Glossner, Savonarola als Apologet und
Philosoph. Eine philosophiegcschichtliche Studie.

Paderborn, Ferdinand Schöningh, 189B. 123 S, 8®.

M. 2,60.

Ludwig Pastor, Zur Bcurthcilung Savonarolas

(+ 1498). Kritische Streifzüge. Freiburg i. B.,

Herder, 1898. 79 S. 8°. M. 1.

Den mehr als 200 Schriften über den Prior

von S. Marco, unter denen die von Ranke und
Base für alle Zeit einen Vordcrplatz behaupten

werden, hat die vierte Jahrhundertfeier des Brand-
opfers am 23. Mai 1898 eine stattliche Zahl hin-

zugefügt. Die an diesem Ort in Rede stehen-

den sind von Konfessjons-, aber nicht durchweg
von Geistesverwandten des Märtyrers.

1. Der Breslauer Domkapitular hat das ge-
wöhnlich für das Hauptwerk geltende ‘Trium-
phus Crucis’ zunächst als eine vorzügliche Ver-
teidigung des Christenthums und seiner Kirche
einer — wohl ersten — Uebersetzung für werth
gehalten. So anspruchslos wie möglich bittet

er um gütige Nachsicht, sollte er dabei etwas
missverstanden haben. „Ich wollte nur helfen

Christum predigen, den Gekreuzigten, und sonst

nichts. *

2. Der Münchener Ehrendomherr, für den
der Irrthum des gottbegeisterten Mönches darin
besteht, dass er eine grosse Volksmenge nicht
bloss in Augenblicken einer flüchtigen Begeiste-
rung, sondern dauernd des höchsten idealen und
religiösen Aufschwungs fähig hielt, will vor allem
nachweisen, dass Savonarola nie aufhörte, der
getreue Schüler des h. Thomas zu sein, und nie
eine andre Lehre vertrat, als die — des Konzils
von Trient. Das liegt ihm nicht nur als Katho-
liken nahe, insofern die Philosophie des Aqui-
nuten durch die Encyclica des jetzigen Papstes
vom 4. August 1879 zur Grundlage aller Studien
in Schulen und Seminarien erhoben worden ist,

sondern auch als Verfasser einer dogmenge-
schichtlichen Arbeit über den Doctor angelicus

(1871). „Als Philosoph ist Savonarola ein her-

vorragendes Glied der ruhmreichen thomistischcn

Tradition“ und „zugleich eine lebendige Apo-

logie der thomistischcn Philosophie“. Um ihn

so werthen zu können, sucht Glossner zunächst

in das Vcrständniss der philosophischen Bestre-

bungen der Renaissance einzuführen. Darauf be-

stimmt er den dogmatischen und apologetischen

Standpunkt Savonarolas auf Grund seiner kleine-

ren apologetischen Schriften, sowie des 'Trium-

phus Crucis’, „in dem die wesentlichen und

wichtigsten Aufgaben einer Vertheidigung des

Christenthums und der Kirche in einer sowohl

objektiv überzeugenden als auch subjektiv eigen-

thümlichen und originellen Weise gelöst sind“.

Endlich wird Savonarola als Philosoph behandelt.

Analysen und reichliche Belegstellen unterstützen

die Darstellung. Die Benutzung der Ueberliefc-

rung beschränkt sich fast ausschliesslich auf

Rudclbach und Villari. Die Bemerkung: Luther

verdammte die gesainmte heidnische Philosophie

und steht unter neuplatonischcm Einfluss, beruht

wohl auf mangelhafter Kenntniss der Werke des

Reformators; schon die Schrift von Nitzsch,

Luther und Aristoteles (1883, vgl. S. 28 f.) hätte

vor ihr schützen müssen. Auch dürfte der

Brauch in Gl.s Lager, sich auf Döllinger zu be-

rufen, ohne weiteren Kreisen wenigstens in Er-

innerung zu bringen, ob das Ürtheil vor oder

nach seiner grossen Wandlung gefällt ist, kaum

als ganz aufrichtig bezeichnet werden. Und

nicht minder seltsam berührt cs endlich, dass Gl.

die bekannten Geschichten von Leo und Attila,

von Ambrosius und Tbcodostus in der herkömm-

lichen legendenartigen Gestalt hinzunebmen scheint;

dass er Hommels Sturmlauf gegen Wellhausen

und seine Schule rühmt, ohne zu beachten, welche

energische Zurückweisung Hommel erfahren hat.

3.

Der Innsbrucker Geschichtsforscher,

Janssenist gemilderter Observanz, wehrt sich

gegen mehrere Glaubensgenossen, welche die

Beurtheilung Savonarolas in seiner in mancher

Beziehung mit Recht anerkannten Geschichte der

Päpste angegriffen haben, und gewährt dadurch

ein anziehendes Kampfbild der Orden. Ehe er

zur sachlichen Fehde schreitet, druckt er zue

Beschämung seiner Widersacher die ihm gewor-

denen Lobeserhebungen ab; ein etwas naives

und nicht eben geschmackvolles Vorgeben. Bc‘

schränkte sich E. Commer, Prof, an der katb.*

thcol. Fakultät zu Breslau, auf einen Artikel tn

dem von ihm herausgegebenen ‘Jahrbuch lür

Philosophie und spekulative Theologie (11. Jabi g-

[1897], S. 85— 99), in dem er die Frage nach

der Rechtmässigkeit der Wahl Alexanders \

und der Bannung Savonarolas zur Verhandlung

stellt; begnügte sich Procter- Ferretti mit cinei

kurzen Zusammenstellung der verschiedensten

Urtheile katholischer Männer über Savonaroa

von seinen Zeitgenossen bis zur „Civiltä cattu
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hca“; fährt Luotto, der inzwischen (Dez. 1897)
verstorbene Professor in Faenza, schwereres Ge-
schütz auf, über 600 Seiten, auf Grund eines
22jährigen Studiums der Werke Savonarolas
selbst, das er Pastor abspricht, um seinen Ordens-
bruder zu vertheidigen, zu verherrlichen, den
„Freimaurern“ zu entziehen: so findet Pastor
ihnen allen gegenüber seine Beurthcilung in kei-
nem wesentlichen Punkte zu modifiziren; „es
bleibt bei den Worten, welche einer der er-
leuchtetsten Geister des 19. Jb.s, der zugleich
einer der edelsten Söhne der katholischen Kirche
war (Kardinal Newman), ausgesprochen hat:
Zum Bessern lässt sich nichts gestalten durch
Ungehorsam. Das war nicht der Weg, um ein
Apostel zu werden für Florenz und Rom.“ Für
P., dem neuerdings Brüll („Der Katholik“ [1898],
S. 289 f. zustimmt, ist eben der Ungehorsam
auch gegen den verworfensten Papst und aus
den gerechtesten Ursachen ein unübersteigliches
I linderniss, um dem Schuldigen die Zensur eines
guten Katholiken zu geben, mag er auch sonst
dogmatisch löthig sein. Die Probe göttlicher

Mission ist vor Allem der demüthige Gehorsam
gegen die von Gott gesetzte höchste Autorität,

hs wdrd für die wissenschaftliche Werthung von
P . und Genossen bedeutsam sein, diesen sub-
alternen militärischen Grundsatz fest im Auge
zu behalten.

Von P
.

gereizt, hat Gommer den Fehdehand-
schuh aufgenommen, wiederum in seinem Jahr-
buch (13 [1899], S. 301—358, 460—478) und
bereitet eine Würdigung seines Schützlings vor
als Ordensreformator, Philosoph, Theolog und
Staatsmann. Seine früheren Bedenken gegen
P. kehren verschärft wieder. Hageldicht fallen

die Vorwürle auf ihn nieder: Parteiische Be-
nutzung der Quellen, hauptsächlich solcher aus
zweiter Hand; zu grosses Vertrauen auf akatho-
lische Verfasser; widerspruchsvoll, unvollständig,

unlogisch, unpsychologisch! Aufs Neue stellt er
die besagten kanonistischcn Punkte in den Vor-
dergrund. Ferner ist gegen P.s Streitschrift

Prof. Dr. Schnitzer zu Dillingen aufgetreten
(Histor.-polit. Blätter 121 [1898], 465 f. 548 f.

634 f. 707 1. 777 f.), der die politische Seite
mehr hervorhebt und Savonarola wieder einen
Bahnbrecher der Reformation nennt, d. h. der
„wahren, innerkatholischen“.

Die künftige Savonarola - Forschung, insbe-
sondere die der Dominikaner dürfte ihr Augen-
merk auf die von Comraer hcrausgehobene und
von Pastor nicht erledigte Kernfrage zu richten
haben: War Alexander VI. wirklich legitimer
Papst oder simonistisch gewählt? War er ein

Usurpator, kann von einer Rebellion Savonarolas
gegen die legitime Autorität nicht die Rede sein.
Selbst wenn die Wahl gültig gewesen, so konnte
der Schein der Simonie dabei so stark sein,
dass er die bona fides an die Ungiltigkeit der

Wahl hervorrief, und Savonarola konnte sich im
Irrthum über die Legitimität befinden. Auch bei
der Legitimität entsteht die weitere Frage, ob
alle kanonischen Bedingungen zur Giltigkeit der
Exkommunikation vorhanden waren . . . Wie
diese Untersuchung auch ausfallen mag, das Ur-
theil über den Florentinischen Theokratcn und
Märtyrer, wie es sich herkömmlich gegabelt hat,

dürfte bestehen bleiben. Die Renaissance- Men-
schen werden ihn mit Goethe ein fratzenhaftes,

phantastisches Ungeheuer schelten; die Katho-
liken können ihn dogmatisch als den ihrigen be-
anspruchen und ihm seinen Platz auf Raphaels
Disputa verbürgen, wo man neuerdings ihn nicht

zu erkennen geneigt ist; die Protestanten dürfen
ihn als einen Propheten der Reformation be-
grüssen, insofern er, in seinem Gewissen ge-
bunden, den Muth fand, gegen die päpstliche

Tyrannei sich aufzulehnen. Sie gönnen ihm den
Glorienschein, den Fra Bartolomco um sein Haupt
zog, sie freuen sich seiner Gestalt am Wormser
Lutherdenkmal von Rietschel, der ihn, wenngleich
in unzureichender Kenntniss, doch nicht ohne
richtiges Gefühl „kanonisirt“ hat. Aehnlich wie
Dante sowohl die Disputa als Kaulbachs Masken-
fest-Fresko im Berliner Museum, genannt „Das
Reformations-Jahrhundert“, zu schmücken ein

wohl begründetes Doppelrecht besitzt.

Wien. Georg Locsche.

Philosophie.

Efraim Liljeqvist, Antik och modern Sofistik.

En Studie i illosoliens historia. [Goteborgs hügskolas

ärsskrift 1896, III.] Göteborg, Wcttergrcn & Kerber,

1896. IV u. 187 S. 8°. Kr. 3.

Der Vf. giebt zuerst eine Uebersicht der all-

gemeinen Entwickelung des griechischen Geistes

vor dem Auftreten der Sophistik, mit besonderer

Berücksichtigung der Erscheinungen, welche un-

mittelbare dialektische Voraussetzungen der So-
phistik sind, wie Heraklit und Zeno. Sodann
folgt die Darstellung der Protagoreischen Lehre,

theilweise den platonischen Tbeaitetos w'icder-

gebend. Nach einer Besprechung des Gorgias

geht der Vf. zu den praktischen Seiten der So-

phistik über, wobei er ihren Zusammenhang mit

den kulturgeschichtlichen Verhältnissen Griechen-

lands gebührend hervorhebt. Die Lehren der So-

phisten von der Relativität des Guten und Bösen,

von der Identität des Guten mit der Lust

werden durch zahlreiche Auszüge aus den Dia-

logen Protagoras und Gorgias beleuchtet. Be-

sondere Aufmerksamkeit w'idmet der Vf. den

Ansichten der späteren Sophisten vom Rechte

des Stärkeren, vom Rechte der Natur den Ge-

setzen gegenüber, da er in ihnen die ebenso

extremen wie nothwendigen Konsequenzen des

sophistischen Standpunktes sieht. In der Ge-

sammtwürdigung der Sophistik zeigt er, wie sic
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die Auflösung des reinen Objektivismus der vor-

sokratiseken Philosophie bewirkt hat, ohne jedoch

einen tieferen Subjektivismus, eine Autonomie des

sittlichen Willens begründen zu können. Sie

kommt über die peripheren Seiten der Subjek-

tivität nicht hinaus und muss daher dem Skepti-

cismus und ethischen Anarchismus anhcimfallcn.

Der eigentliche Kern der sophistischen Kultur

findet sich „in einem einseitigen Hervorheben

der real niedrigeren Seiten des allgemeinen Zeit-

bewusstseins in einer höheren, über dessen Ge-
raüth erhabenen Form“.

ln der Uebergangszcit findet der Vf. die so-

phistischen Tendenzen bei Machiavelli, den Je-

suiten und Francis Bacon wieder, da sie insge-

sammt die Lehre predigen, dass die Mittel durch

den Zweck geheiligt werden, ohne dabei die

Vernünftigkeit der Zwecke zu berücksichtigen.

Am weitesten in individualistischer Hinsicht geht

Francis Bacon, wogegen bei Machiavelli der

Staat, bei den Jesuiten die Kirche den Hand-
lungen der Individuen eine höhere Bedeutung
verleihen.

Die französische Aufklärung hat den Indivi-

dualismus über alle Grenzen hinausgeführt. Sie

hat den Egoismus theoretisch als einziges Prin-

zip und Motiv des Handelns aufgestellt; sie hat

dessen praktische Konsequenzen in der französi-

schen Revolution gezeigt, dieser grellen Illustra-

tion der sophistischen Lehren von dem Rechte
der Natur den Gesetzen gegenüber.

Die Kantischc Philosophie bietet dem Kampfe
gegen die Sophistik mächtige Stützen dar, weil

ihre Prinzipien konsequent durchgeführt zu einem
rationalen Idealismus führen, der das Individuum
als Mitglied einer höheren, geistigen und ver-

nünftigen Welt auffassen muss. Diese reale Be-
deutung der Vernunft ist jedoch Kant nicht klar

geworden; noch mehr gilt dies von Fichte. Weil
das I’ichtcsche Ich nur als reine Form dasteht,

muss der Inhalt der Persönlichkeit der Sinnen-
welt entnommen werden; nur das endliche Ich
hat Realität. Die Gefahren dieses Standpunktes
treten bei der ncuromantischen Schule deutlich

hervor, indem man dieselben Bestimmungen, die
Fichte zufolge nur vom absoluten Ich galten, auf
das endliche übertrug, welches sich mit der ab-
soluten Souveränität des genialen Individuums
über alle objektiven Normen der Sittlichkeit und
des Rechts erhob. In einer noch schrofferen
Weise wurde diese Anschauung von der „linken“
Seite der Hegelschcn Schule vertreten, um sich
zuletzt bei Max Stirner als reiner ethischer und
sozialer Anarchismus zu enthüllen. Ihm zufolge
ist das Ich die einzige Realität; cs ist daher ab-
solut berechtigt, sich selbst zu geniessen und
andere Individuen, die ganze Welt überhaupt,
nur als Mittel seines Selbstgenusscs zu ver-
brauchen. .Max Stirner ist der theoretische Ver-
treter desselben Anarchismus, den wir bei Proud-

hon und Bakunin in einer praktischen und popu-

lären Form wiederfinden.

Während die Stirnersche Theorie ein durch-

aus demokratisches Gepräge bietet, ist Friedrich

Nietzsche der Vertreter einer oligarchjsch-aristo-

kratischen Anarchie. Wenn wir jedoch über

seine pikante Insccnesctzung hinwegsehen, ent-

puppt er sich als echter Schüler der alten So-

phisten, welche ja auch „die Umwerthung aller

Werthe“ als Losungswort hatten. Der Wille

zur Macht als Prinzip des Strebens des Indivi-

duums, der „Herrenmoral“ des Uebermenschen

deckt sich im Grunde mit der Behauptung des

Rechts des Stärkeren, der Rechte der Natur den

Gesetzen gegenüber.

Der Vf. hat seine Aufgabe in klarer und ele-

ganter Weise gelöst. Das Buch ist ursprüng-

lich in der Form von Vorlesungen an der Hoch-

schule in Gothenburg erschienen. Da die Zu-

hörer nicht Fachleute sind, hat der Vf. die

Darstellung ganz gemeinverständlich gemacht,

was natürlich nicht gänzlich ohne Breite möglich

war. Aus demselben Grunde war auch eine

gründliche Einführung der Zuhörer in die antike

Sophistik nöthig; enthält ja diese in hucc särnmt-

liehe Grundsätze der modernen Erscheinungen.

Sonst wäre es wAnsehenswerth gewesen, dass

der Vf. eben diesen Theil nur skizzirt hätte.

Ich bin nicht in allen Punkten mit dem Vf.

einverstanden, so z. B. betreffs seiner Beurthci-

lung der Philosophie Fichtes; indessen hängt

doch diese mit seinem Boströmischen Stand-

punkte zusammen und fordert deswegen eine

gründlichere Auseinandersetzung, als sie an die-

ser Stelle möglich ist. Auch seine summarische

Verwerfung Nietzsches flösst mir ernstliche Be-

denken ein. Dieser wird Max Stirner gleich-

gestellt und als eine gekünstelte „l*in-de-Siccle-

Erscheinung“ gedeutet, „die wie eine zu stark

gewürzte Speise der Digestion wenig nützlich

ist“. Von dem Verfasser des Buches „Der bin*

zige und sein Eigenthum“ ist doch noch ein

grosser Schritt zu einem Manne, der wie Nietz-

sche seine Philosophie selbst durchgelcbt und durch-

gelitten hat. Er ist zu ernst, uin nicht mit Ehr-

furcht behandelt zu werden. Auch weht ja durch

die Philosophie Nietzsches ein starker Zug 'on

tiefer und echter Moralität, wie u. A. Georg Simme

und neuerdings Riehl sehr schön gezeigt haben.

Lund. Axel Herrlin.

Unterrichtswesen.

Ernst Friedr. Bischoff, Das Lehrerkollegium des

Nicolaigymnasiums zu Leipzig 1816—1’ '•

Biographisch - bibliographische Beiträge zur Sc u

schichte. [Wissenschaft!. BeiL zum Jahresbericht I» -i

Leipzig, Dürr, 1807. 76 S. 4°. M.

Einen eigenartigen Beitrag zur Geschichte

einer altberühmten Schule bietet Bischoff m einc
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Sammlung von Biographien der Rektoren und

Lehrer des Nicolaigymnasiums zu Leipzig, soweit

ihre Thätigkeit nach 1816 begonnen hat. Nicht

nur für die ehemaligen Schüler der Anstalt, die

sich der Liebe und Anhänglichkeit ihrer Zöglinge

zu allen Zeiten in hervorragendem Maasse er-

freuen durfte, sondern auch für die Schlüge-

scbichte im Allgemeinen ist die Arbeit von

Interesse. Die Geschichte der Lehrer ist zu

einer Geschichte ihrer Vorbildung, der von ihnen

vertretenen Unterrichtsfächer und der ganzen Schul-

organisation nicht nur der Nicolaitana, sondern

des Königreichs Sachsen geworden. Da finden

wir seit 1820 die Anstellung von Fachlehrern

für Mathematik und Französisch, seit 1847 für

Naturkunde, seit 1 849 für Englisch, und verfol-

gen, wie sich hier das Fachlehrersystem aus-

bildet, denn es ist genau verzeichnet, in welchen

Fächern der einzelne Lehrer unterrichtet hat.

Bei der Ausbildung dieses Systems tritt natürlich

die wissenschaftliche Thätigkeit in den Vorder-

grund, und so giebt die sorgfältige Bibliographie

einen schönen Beweis von dem wissenschaftlichen

Interesse der Lehrer, sie zeigt, wie in einem

zielbewussten Lehrerkollegium, allerdings unter

den günstigen Verhältnissen einer grossen Uni-

versitätsstadt, dem Ideale nachgeeifert werden

kann, das Paulsen (bei Lexis, Die deutschen

Universitäten I, 41) in so begeisterten Worten
von dem deutschen Gymnasiallehrer entworfen

hat. Von der wissenschaftlichen Tüchtigkeit der

Lehrer legt schon der Umstand Zeugniss ab,

dass von den 1 1 7 Lehrern
,

welche von 1816

bis 1896 in das Kollegium des Nicolai -Gymna-
siums eingetreten sind, nicht weniger als 13 das

Schulkatbeder mit dem Universitätskatheder ver-

tauscht haben, Philologen, Theologen, Historiker,

Mathematiker, Gelehrte, die zum Theil in wei-

testen Kreisen rühmlich bekannt sind, dass 3

andere als Ministcrialräthe in leitende Stellungen

berufen worden sind. Daneben linden sich Ori-

ginale im besten Sinne des Wortes, wie Hempel,

jener von allen seinen Schülern ebenso gefürchtete

wie verehrte Lehrer, der 34 Jahre das Ordina-

riat der Quarta verwaltete und in dieser Stellung

in sittlicher und wissenschaftlicher Beziehung den

segensreichsten Einfluss auf seine Schüler aus-

übte, oder Lehmann, der Mathematiker, den die

Idee eines neuen Zahlensystems — des Seh-

systems — unausgesetzt beschäftigte. Auch in

anderer Beziehung linden sich Eigcnthümlichkeiten

der Schulorganisation: so ergiebt das Verzeich-

niss der seit 1816 nachweislichen Schulschriftcn,

dass bis 1843 zu Ostern und Michaelis je ein

Lehrstundcnplan meist mit einer wissenschaftlichen

Abhandlung erschien, dass die wissenschaftliche

Beilage zum Jahresbericht bis 1867 fast aus-

schliesslich vom Rektor verfasst ist und erst seit

1868 von dem Lehrerkollegium in der bestimm-
ten Reihenfolge der amtlichen Stellung geschrie-

ben wird, dass bis 1866 wenigstens der Titel

des Programms wie bei Universitätsschriften la-

teinisch abgefasst ist.

Die Angaben über persönliche Verhältnisse

und wissenschaftliche Betätigung sind zuverlässig;

die Lebenden haben ihre vita selbst entworfen, min-

destens aber in der Korrektur gelesen. Irrtüm-

lich wird von Dohmke berichtet, dass er 1856—60
in Bonn und Leipzig klassische Philologie unter

Curtius und Ritschl studiert habe : das ist un-

möglich, denn Curtius lehrte seit 1854 in Kiel

und kam erst 1862 nach Leipzig, also in dem
Jahre, in welchem Dohmke an dem Nicolaigym-

nasium angestellt wurde, nachdem er in Brünn

und Zwickau thätig gewesen war. Zur Lebens-

geschichte des auf Cypern verstorbenen, so viel

versprechenden Sprachforschers Siegismund dürfte

die treffliche Gedächtnissrede des damaligen Con-

rektors am Protestantischen Gymnasium zu Strass-

burg Albrecht (Strassburg, Heitz 1876) naebzu-

tragen sein. Ein Ausdruck ist bei den Doktor-

promotionen ungenau: da nach 1866 die dort

angegebenen Daten die des Diploms, nicht des

Examentags, also des eigentlichen Promotions-

tags, sind, so darf es nicht heissen „hat“ pro-

movirt, sondern muss heissen „ist“ promovirt,

wie in einzelnen Biographien richtig steht. Ohne
einen Namen zu nennen, mag erwähnt werden,

dass z. B. einer der Lehrer bereits am 23. No-

vember 1870 da9 mündliche Examen bestanden,

also nach damaligem Brauche promovirt hat, aber

erst unter dem 18. März 1871 nach Einlieferung

der gedruckten Dissertation das Diplom ausge-

stellt erhielt, also promovirt ist.

Allen, die sich mit der Geschichte der höhe-

ren Schulen oder auch mit Standesfragen der

Gymnasiallehrer beschäftigen, — denn auch in

dieser Beziehung lassen sich interessante Folge-

rungen aus dem gebotenen Material ziehen —
sei B.s sorgfältige Arbeit empfohlen.

Neuhaldcnslebcn. Th. Sorgenfrey.

Philologie und Litteraturgeschichte.

Domenico Pezzi, Saggi d'indici sistematici

illustrati con note per Io Studio della esprcssione rneta

foricu di concetti psicologici. Serie prima: Eseinpi

tratti dalla lingua greca anticu. Turin, Carlo

Clausen, 18%. 156 S. Cr. 4®.

Dass zu den Mitteln, die Entwicklung des

menschlichen Denkens kennen zu lernen, auch

die Betrachtung der Sprache gehört, ist eine

häufige und wohibegründete, aber noch nicht ge-

nügend befolgte Behauptung. Der Vf. behandelt

den sprachlichen Ausdruck psychologischer Be-

griffe im weitesten Umfang. Wir nennen etwa

„begreifen“ übertragen auf geistiges Verstehen;

„Geschmack“ eine ästhetische Empfindung nach

Analogie einer rein physiologischen usw. Der

Vf. zieht den Kreis weiter, im ersten Abschnitt

Digitized by Google



141

1

16. September. DEUTSCHE LITTERATURZEITUNG 1*99. Nr. 37. 1412

behandelt er den Begriff der Quantität (gross,

klein. Zahl, Maass); der Qualität (Kraft. Reinheit

und ihr Gegenthcil usw.); von Kaum und Zeit;

Rewegung und Ruhe; physikalische Vorstellungen

(voll, leer, schwer, leicht, süss, hell, Farben,

Klänge). Im zweiten Abschnitt kommen biolo-

gische Vorstellungen an die Reihe, zunächst über

die organische Natur mitsammt menschlichen

Tbätigkciten (Arbeit, Tanz, Gcräthe, soziales

Leben). In diesen beiden ersten Abschnitten

geht der Vf. von den einzelnen Wörtern und ihrer

Grundbedeutung aus und zeigt, welche geistigen

Tbätigkciten sie bezeichnen. Im dritten Abschnitt

werden in andrer Ordnung als in I und II die-

jenigen Wörter angeführt, die mit Aendcrung
ihres ursprünglichen Sinnes gebraucht wurden,
um Aeusserungen des Geistes (vita dello spirito)

zu bezeichen. Demnach wird hier gehandelt vom
Begriff des Geistes, zunächst im Allgemeinen;
dann von der Empfindung (mit Einschluss von
Bescheidenheit, Wohlwollen, Achtung, Freund-
schaft, Mitleid und ihrem Gegentheil); dann vom
Begehren (desiderio) in Liebe, Hass, Neigung;
dann vom Willen (volontä); endlich vom geistigen
Leben und seinen Aeusserungen, wie denken,
urthcilen, sich erinnern, einbilden, sprechen und
schreiben. Ausgeschlossen sind möglichst solche
Wörter, die nur in Verbindung mit bestimmten
andern eine übertragene Bedeutung erhalten haben,
sowie abgeleitete und zusammengesetzte. Der
Vf. will seine indici sistematici, an deren Auffassung
und Anordnung im Ganzen nichts zu ändern
scheint, auf verwandte Sprachen ausdehnen. Für
die Benutzung dürften zu berücksichtigen sein
1. die verschiedenen Zeiten des Gebrauchs, 2.
die Arten der Litteratur, ob Poesie, ob Prosa,
gelehrte und populäre Entwicklung, 3. der Zu-
sammenhang der einzelnen Stellen. Denn hier
erhalten wir nur den Namen des Schriftstellers
und einen Hinweis auf die Seltenheit einiger Aus-
drücke. Instruktiver und kürzer scheint mir über-
haupt die Anordnung im dritten Abschnitt.

Berlin. K. Bruch mann.

Das erste Gedicht aus dem Diwan des arabi-
schen Dichters al-*Aggäg. Nach den Hand.
Schriften von Konstantmopei

, Kairo und Leiden
hgb. von Maximilian Bittner. Wien, Alfred
Holder, 1896. XIII u. 50 S. 8" M. 2.

Abdallah al ‘Aggag und sein Sohn Ru’ba
sind in der arabischen Litteraturgescbichte als
die Dichter berühmt, die zuerst mit anerkanntem Er-
folge das vorher nur in kurzen Improvisationen be-
lebte jambische Versmaass Ragaz in grosseren
Dichtungen anwandten; sic folgten darin allerdings
nur dem Vorgänge des in der Schlacht bei Nc-
bäwend gefallenen al Aglab. Der Diwan des
unter dem f'halifate des ‘Abdalmalik blühenden
al Aggag ist nur in zwei mit einem anonymen
Kommentar versehenen Handschriften erhalten,

die sich in Konstantinopel in den Bibliotheken

der Moscheen Nüri'Osmanije (in dem neuen

Katalog Stambul o.
J.

nr. 3983 als pari» dhr

alHäggäg [sic!] verzeichnet) und Mohammed

al-fätih befinden. Aus diesem Diwan hat Bittner

das erste und zugleich berühmteste Gedicht,

das den Sieg des 'Omar b. ‘Obaidalläb b. Ma'mar

über den Chärigitenführer Abu Fudaik i.
J.

73' 692

feiert, herausgegeben. Von der ersteren lldschr.

lagen ihm zwei Kopien vor, von der zweiten

benutzte er eine Abschrift der in der vizekönig-

lichen Bibliothek zu Kairo befindlichen Kopie;

für den Text des Gedichtes benutzte er ausser-

dem Thorbeckes Abschrift eines Leidener Sammel-

bandes.

In der Einleitung berichtet der Hgb. über

seine Quellen und giebt einige Notizen über das

Leben des Dichters, die er aus der schon von

D. H. Müller mitgctheilten Uebersicht über den

Inhalt de9 Diwans noch etwas hätte ergänzen

können. Zu allgemein gefasst ist die Angabe,

dass der Dichter an Halblähmung gelitten und

gehinkt habe; B.s Quelle, Sujüti, sagt nur, dass

der Dichter gestorben sei, nachdem ihn ein

Schlaganfall gelähmt habe. Den poetischen

Werth der Gedichte überschätzt B. oder betont

wenigstens die in ihnen herrschende Künstelei

nicht genügend.

Der Text der Verse ist offenbar sehr gut

überliefert; zu wünschen wäre gewesen, dass

B. die gewiss nicht wenigen ihm in Thorbcckes

Apparat zur Verfügung stehenden Zitate in der

Adablitteratur mitgetheilt hätte. Dadurch hatten

wir wenigstens hier und da über die Recensio

der Kommentatoren hinauskommen können. Der

Text des Kommentars ist leider weniger gut

überliefert, doch hätte der Hgb. mit Hille der

Nationallexika wohl noch etwas mehr für ihn

thun können. Im folgenden erlaube ich mir

einige Emendationen mitzutheilen, wobei ich die

Bemerkungen von Nöldeke, Ztschr. d. dtsch.

morgenl. Ges. 50, 523 ff. als bekannt voraus

setze; offenbare Druckfehler lasse ich natürlich

unberücksichtigt. 2, 5 I. qfsadinhu, 2, 12 1. -M*

hamniadil Reimwort!, 2, 18 I. waliß, 7, 8 I

mukaffqfatum , 14, 15 1. wagtaharla

,

15, 14 1

lutiligu und anlag a, 15, 17 I. aniagal, 16,13 I

nätisä Reimwort!. 17,6.7. Der Sau rawä usw

war in den Apparat zu verweisen, da er eim

andere Lesart im Text des Verses voraussetzt

24, 14 1. käsiru Reimwort!, 25, 5 I.

ebda 5 waqauluhu usw. zu streichen als Doublett«

zu 24, 15. 27, 1 1 litfibjän falsche Konjektui

für das richtig überlieferte li&ibji«* ' r‘c
?
t,

{

überliefert jabfisu, 30, 16 1. intta, 32 v. 103

la/aha ’ljaumu ’l'amäsu vgl. S. s. v. tns.

Die Ausstattung ist vorzüglich; unbequen

ist die Trennung von Text und Apparat» o

ärgerlicher, dass die Vcrsfolge in der Lei enei

Hdschr. nur beiläufig in einer Anm. zur Einleitung

Digitized by
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(S. 9 Anm. 7) erwähnt wird. Hoffentlich schenkt
uns Herr B. noch einmal auf Grund eigener
Collation der beiden Constantinopler Hdschr.n
eine Ausgabe des ganzen Diwans.

Breslau. C. Brockelmann.

Commentationes Philologae lenenses. Edi-
derunt Seminarii philologorum lenensis Pro-
fessores. Vol. VI, fase. II. Leipzig, B. G. Teub-
ner, 1899. 229 S. 8°. M. 6.

Das 2. Heft des 6. Bandes der Jenenser
Commentationes philologae enthält vier Arbeiten,
von denen die umfangreichste keine Promotions-
schrift ist. Es ist dies die Ausgabe der expo-
sitio serm. ant. des Fulgentius von Dr. P.

Wessner. ' Eine mit sorgfältigem Fleiss ge-
machte Zusammenstellung sämintlicher dem Hgb.
bekannt gewordener Handschriften geht dem Text
voraus. Für den Text selber muss allerdings die

neueste Ausgabe dieser kleinen Schrift in Fabii
Fulgentii Planciadis opera rcc. R. Helm, Leipzig
1898 mitherangezogen worden, weil W. zwei
Hdschr.n des Vatikans nicht hat benützen können.
Dagegen ist der Commentar, der über die Her-
kunft der Glossen Untersuchungen anstellt, ausser-

ordentlich nützlich, — De Vcrrii Flacci libris

orthographicis betitelt sich die Arbeit von L.

Mackensen. Er giebt einen Ueberblick über
die Schriftsteller, die über Orthographie gehan-
delt oder sie berührt haben. Mit Recht nimmt er
an, dass die Gelehrsamkeit des Verrius von den
Späteren aufgenommen wurde, da er allein zuerst

ein eigenes Werk über die Orthographie geschrie-

ben hatte. So sucht er aus Quintilian, Terentius
Scaurus, Velius Longus und Victorinus mit Hilfe des
Festus und Paulus Diaconus die Reste des Verrius
Flaccus zusammenzustellen. — De i? et Z, con-
sonantium Latinarum mutua ratione prae-
cipue c glossariis Latinis illustranda hat
E. Wcissbrodt geschrieben. Kap. I bringt

Beispiele für die Vertauschung von R und L aus
den Glossen, Kap. II aus Hdschr.n und Inschriften.

Im 3. Kap. werden die Zeugnisse der Alten für

diese Erscheinung angeführt wie Ov. fast. V,
479 ff. Kap. V ordnet die Fälle in den
Glossen nach den sonst im Wort vorkommenden
Konsonanten und Konsonantenverbindungcn. Mit
Recht wird im Kap. VII darauf aufmerksam ge-
macht, das9 diese Erscheinung der Volkssprache
angehört, während im letzten Abschnitt aus den
indogermanischen Sprachen für diese Vertauschung
Beispiele beigebracht werden. — Die vierte Arbeit
von C. Walter ist eine Ausgabe von dem libellus

de paschate des Johannes Philoponus, so
dass auch das Griechische in diesem Heft ver-
treten ist. Ein Vindobonensis und ein Coisiinia-

nus liegen dem Text zu Grunde. In der Ein-
leitung tritt der Hgb. entschieden für die Identi-
lizirung des im Vindob. anonymen, ira Coislin.

Joannes Damascenus genannten Autors mit Jo-

hannes Philoponus, dem Verfasser von de opifi-

cio mundi ein, weil das Zitat am Ende unserer
Schrift auf ein Werk des Joh. Philoponus hin-

weist und sich zahlreiche Aehnlichkeiten finden.

Ein Index verborum ist der Ausgabe beigegeben.

Wilmersdorf b. Berlin. R. Helm.

Wilhelm Kroll, Antiker Aberglaube. [Samm-
lung gemcinverständl. wisse nschafU. Vorträge, hgb.
von Rud. Virchow. N. F. 12. Serie. Heft 278.)
Hamburg, Verlagsanstalt und Druckerei A.-G., 1897.
43 S. 8°. M. 0,75.

Aus der überwältigenden Fülle des Aber-
glaubens im Altcrthum, über welchen wir hoffent-

lich demnächst eine zusammenfassende Darstellung
von E. Riess erhalten, hat der Vf. das Wichtigste
berausgegriffen und einem grösseren Publikum
vorzuführen gesucht. Er behandelt nach einem
geschickt auf das eigentliche Thema hinleitenden

Eingangskapitel der Reihe nach die Beseelung
oder Vermenschlichung der Natur (Totemismus,
Werwolf, Verwandlungen, Wetterzauber, Sym-
pathie, Binden und Lösen, Stellvertretung, Ueber-
tragung, homöopathische Mittel), die Enthaltungen
und Reinigungen, endlich den an gewisse Zahlen
geknüpften Aberglauben; ein etwas kurz ge-
rathener Abschnitt über die Fortwirkung des
Aberglaubens beschliesst das Ganze, Quellen-

angaben sind in den Anmerkungen S. 42 f. zu

finden.

Es ist schwer, ein solches Schrifteben zu

beurtheilen. Der Fachmann vermisst manches:
so die antiken Bezeichnungen für Aberglauben
(mit Recht hat Immisch neuerdings eine etho-

logische Entwicklung des Begriffs 8«ot8aijjuuv ge-

fordert), unter den Quellen (S. 5) Hesiods epy*

und die naheverwandten auf volkstümliche An-
schauungen zurückgehenden pythagoreischen <wp-

ßoÄ.a, Traum und 'Traumdeutung fehlt fast ganz,

u. a. Für die Verwandlung in jede beliebige

Thiergestalt hat v. d. Steinen, Unter den Natur-

völkern Zentral - Brasiliens S. 300 (2. (Volks-)

Ausgabe) sehr wichtige Aufschlüsse gegeben, der
Aberglaube des bösen Blicks ist nach O. Jahn
von Bierikowski im Eranos Vindobonensis S. 285
—303 ('Malocchio’) behandelt worden, den

<t>apiLa*ernptat Tlieokrits liegt höchst wahrschein-

lich ein älteres Zaubergedicht zu Grunde
(Reitzenstein, Rostocker Lcktionsverz. 1892/93

S. 23). Aber diese leicht zu vermehrenden Nach-

träge werden den Lesern, an welche sich die

kleine Abhandlung wendet, wohl ziemlich belang-

los dünken, und so soll gern zugestanden wer-

den, dass der Vf. seine Aufgabe, gebildeten

Laien einen Ueberblick über den Aberglauben

im Alterthum zu geben, im Allgemeinen wohl

gelöst hat. Ucber den Titel möcht ich mit ihm

rechten, da er einen falschen Gegensatz hervor-

ruft und somit irre führt. Der Aberglaube ist zu

allen Zeiten derselbe gewesen. Gerade die vom

Digitized by Google
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Vf. geschickt herbeigezogenen ethnologischen For-

schungsergebnisse haben zur Genüge erwiesen,

dass der Aberglaube der „Wilden“ von dem
der „Kulturvölker“ höchstens dem Grade nach

verschieden ist.

Stettin. Georg Knaack.

E. Beneze, Sagen- und Literarhistorische Unter-

suchungen. 1. Das Traummotiv in der mittel-

hochdeutschen Dichtung bis 1250 und in

alten deutschen Volksliedern. — II. Orendel,
Wilhelm von Orense und Robert der Teufel.

Eine Studie zur deutschen und französischen Sagen-

geschichte. Halle, Max Niemeyer, 1897. 82 u.

112 S. 8*. M. 2,40 u. 2,80.

1. Das erste Heft bietet eine reichhaltige

und im Wesentlichen wohl vollständige Samm-
lung der in Betracht kommenden Stellen und
sucht bei ihrer Besprechung und Erklärung der
Lösung manchen Problems näher zu treten.

S. 18 ff. wird der Beweis versucht, dass.H. v.

Morungen in seinem Gedichte MF. 145, 1 ausser
jener schon bekannten provenzalischen Vorlage
noch ein deutsches Volkslied — eine ältere Ge-
stalt von Erk-B. Liederh. Nr. 447 c — benutzt
und aus ihm sich die in der ersten Quelle fehlen-

den Stellen zurcchtgemacht habe. Das ist doch
sehr unwahrscheinlich

;
das thatsächlich einzig Ge-

meinsame ist nur das Motiv vom erblassten
rothen Mündlein, das doch ziemlich allgemein
ist. Das Hereinbringen des Traumes können
wir als Heinrichs eigene Zuthat betrachten, denn
er liebt ja überhaupt Visionen (z. B. MF. 138, 27).

Der wichtigste Abschnitt ist der über Er-
klärung und Geschichte der Träume in der Epik
(S. 41 ff.), deren Zusammenhang mit Mythus
und Sage mit Recht betont wird. Bcnczcs
Ausgangspunkt ist der Glaube, dass manche
Menschen sich in 1'hicre verwandeln konnten.
W agt er aber nicht doch zu viel, wenn er aus
all den I räumen und z. Tb. auch nur aus Ver-
gleichen schliesscn will, dass etwa Sigfrid oder
Hagen sich ursprünglich wirklich in alle die Thiere,
die in \ erbindung mit ihnen einmal genannt wer-
den, verwandelten, also in einen Bären, Eber
(Panther), Wisent? Man darf doch nicht ver-
gessen, dass gerade bei solchen Träumen in
der Dichtung Analogie und Phantasie den freie-
sten Spielraum hatten. — Hauptzweck des
letzten Abschnittes ist es, den alten Ursprung
solcher Volkslieder zu erweisen, die nach B.s
Ansicht vom Morunger, von W alther und Nit-
hart gekannt und benutzt worden sind. Den Stoff
zur Untersuchung liefern Traumlieder, besonders
die vom Rosenschnee und Weinregen, und Ab-
schiedslieder mit Vertröstung. Bei deren Deu-
tung möchte ich lieber an Uhlands Erklärung
festhalten, wie ich überhaupt weder hier noch
sonst überall den Kombinationen B.s folgen kann.
nen Srh,uss veranlasst durch „schwere

Träume“ des Volksliedes, die Einführung des

Lenorenmotives in die Betrachtung, als dessen

älteste deutsche Gestaltung die Darstellung in

der Klage (Edz. 3155 ff.) herangezugen wird.

Endlich ist noch auf die leider grosse Zail

ungenauer oder falscher Zitate hinzuweisen.

Einige seien verbessert: S. 3 Z. 15 1. 81b st.

818. S. 6 Z. 14 L 574 st. 774. S. 9 Z. 2

I. ein gebür oder gebäre 9t. gebäret (!). S. 16

Z. 1 I. 3517 st. 3577 (vgl. dazu auch Grimm,

Gr. IV, 250). S. 41 Z. 17 v. u. 1. 556 st.

654. S. 65 Z. 1 v. u. 1. Zernichlung st. Zer-

knirschung. S. 79 Z. 14 1. 88 st. 488. —
II. Bei Abfassung des zweiten Heftes scheint

den Vf. der Gedanke geleitet zu haben, dem er

S. 81/82 allgemeine künftige Anerkennung pro-

phezeit: dass man einst „für die nicht historische

und für die Thiersage eine gemeinsame Quelle

annehmen werde“. Denn sein Bestreben ist es,

durch eine umfängliche Zusammenstellung solcher

Motive und Stoffe (meist aus Märchen), die mit

den im Titel genannten Sagenkreisen irgendwelche

Aehnlichkcit haben, deren Verwandtschaft nach-

zu weisen. Dass er dabei immer zu überzeugen

wüsste, kann ich nicht finden; im Gegentheil,

gar mancher seiner Hypothesen dürfte wobl die

Anerkennung versagt bleiben. Wenn er z. ß.

S. 27 meint, wir würden (nach seinen Ausfüh-

rungen) sicher werden, dass wir im Robert und

Orendel trotz einiger Verschiedenheiten eine und

dieselbe Erzählung vor uns haben, so steht dem

entgegen, dass die charakteristischen Grundlagen

der Orendelsage im Robert keine Entsprechung

linden, wenngleich in vielen Nebenzügen, beson-

ders in den Kampfszenen, Aehnlichkciten nicht

zu verkennen sind. Als Hauptbeweis gilt B-

die von ihm angenommene Gleichheit der Quelle

im Robert (und in den Märchen) und des heili-

gen Grabes im Orendel. S. 81 geht er sogar

soweit, die Prinzessin der einschlägigen Märchen

mit dem 2
1
jährigen Hunde der Robertsage gleich

zu setzen. B. giebt übrigens selbst zu (S. 61),

dass manche solcher Übereinstimmungen logisch

nicht fassbar zu sein scheinen, da die verschie-

denen verglichenen Personen bald in diesem,

bald in jenem Tbeile ihrer Rollen Verwandt-

schaft miteinander zeigten. — Bei Besprechung

des Orendel scheint es mir recht gewagt, mit

den von der Kritik als Interpolationen abge-

schiedenen Stücken so zu schalten, als ob sie

wesentliche und echte Bestandteile des Gedichtes

wären; gemeint sind besonders die Verse, in

denen von Iscs Frau und von Orendds Be*

Schenkung mit dem Schiffcrmantd die Rede ist.

— Die S. 87 dargelegten allgemeinen Grün

salze hat B. selbst nur zu oft ausser Acht ge-

lassen, ebenso wie die Thatsache, dass gat

häufig in den verschiedensten Gegenden au!

Grund ähnlicher Voraussetzungen in Lebensform

und Anschauung sich ähnliche Folgerungen 1,1
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Erzählungstypen ergeben, und dass man durch-

aus nicht alles Aebnliche auf Verwandtschaft zu-

rückführen darf. Die Warnung, man solle nicht

allzuviel aus der Geschichte erklären, ist wohl
zu allgemein. — Bei der ziemlich grossen Un-
übersichtlichkeit beider Hefte wäre ein Register

oder wenigstens ein Inhaltsverzeichniss sehr

wünschenswcrth gewesen.

Breslau. H. Jantzen.

Hie gut Württemberg allewege! Ein littera-

risches Jahrbuch aus Schwaben. 1. Heilbronn. Salzer,

1898. VIII u. 302 S. 8°. M. 3,50.

In Württemberg, wo man für die Schöpfun-

gen einheimischer Geister besondere Verehrung
hat, hat es ein Verleger mit einem littera rischen

Jahrbuche versucht. Er hat sich hierzu von ein-

heimischen Dichtern, Künstlern und Gelehrten

allerhand kleine Beiträge, Altes und Neues, er-

beten, und er hat so eine vielseitige Sammlung
zusammen gebracht. Isolde Kurz hat er an

den Anfang gestellt, Ed. Paulus, G ust. Seuffer,
K. Weitbrecht, Ed. Hiller sind mit Gedichten,

mundartlichen und hochdeutschen, vertreten. P.

Lang lässt eine, nicht eben seine glücklichste,

Erzählung abdrucken. Der Philosoph Th. Ziegler
behandelt Hölderlin und Nietzsche, der Theologe
Kirn versucht die „schwäbische Art“ zu be-

stimmen,
J. Hartmann, der eben mit Uhland

beschäftigt ist, veröffentlicht 7 Briefe des Dich-

ters, Köstlin ln Giessen giebt einen Lebensab-
riss des Musikers E. F. Kauffmann.

Noch eine ganze Reihe Litteraten schliessen

sich an. Die Studien der Künstler eröffnet

Rob. Haug. Die wissenschaftlichen Beiträge

haben ihren Werth, unter den Poesien ist

manches ganz hübsch, und den künstlerischen

Beilagen begegnet man auch hier gerne. Ob sich

aber selbst im Württemberg unserer Zeit genug

Leser für eine solche Sammlung finden?

Tübingen. K. Bohnenberger.

Sidney Lee, A Life of William Shakespeare.
3d edition. London, Smith, Eider & Co., 1898.

XXV' u. 479 S. 8® mit Portraits u. Facsimiles. Geb.

Sh. 7. 6 d.

Der hochverdiente Herausgeber des Diction-

ary of National Biography hat in dieser Bio-

graphie, die ein erweiterter und verbesserter

Abdruck des Shakespeare- Artikels jener Ency-

klopädic ist, zunächst eine kritische und be-

sonnene Zusammenstellung derjenigen äusseren

Thatsachen von Shakespeares Leben gegeben,

welche die Forschung bis auf die neueste Zeit

ermittelt oder wenigstens wahrscheinlich gemacht
hat. Neues, wenngleich nicht immer Ueberzeu-

gendes, bieten u. a. die Abschnitte über Shake-

speares finanzielle Verhältnisse, über die Wappen-
verleihung, über des Dichters Beziehungen zu

Ben Jonson und der Knabentruppe, ganz beson-

ders aber die Kapitel, die sich mit den Sonetten
und dem Adressaten der Sonette beschäftigen.

Zur Klärung der Sonettfrage
, hat Sidney Lee

jedenfalls viel beigetragen, obwohl auch seine

Aufstellungen zum Theil anfechtbar sind. Th.
Tylers Hypothese, dass die Sonette sich auf den
Grafen Peinbroke und seine Geliebte, Mary
Fytton beziehen, dürfte durch den neuesten Bio-

graphen endgültig beseitigt sein: L. bezeichnet

gewiss richtiger den Grafen Southampton als

Adressaten. Die Deutung der mysteriösen Buch-

staben W. H. der So'nettwidmung auf den ob-

skuren Buchhändler William Hall wird indessen

wohl nur wenig Anklang finden. Sehr ver-

dienstlich sind dagegen die Exkurse über die

zeitgenössische Sonettdichtung.

Ueber Shakespeares Geistesleben, über seine

Entwicklung, seine Lebensanschauung erfahren

wir auch von L. nur wenig. Die Chronologie

der Shakespeareschen Dichtungen, die L. giebt,

wird in manchen Punkten noch der Korrektur

bedürfen, ebenso wie seine Entscheidung der

Autorfragen. Gegen die Hypothese von Shake-

speares italienischer Reise verhält L. sich durch-

aus ablehnend. Sein Haupteinwand gegen diese

Vermuthung beruht indessen auf einem Missvcr-

ständniss. L. meint, Shakespeare habe in den

Beiden Veronesern von einer Seereise von Mai-

land nach Verona gesprochen, und dieser Um-
stand allein mache es fast unmöglich, dass der

Dichter seine Kenntniss Oberitaliens aus persön-

licher Beobachtung geschöpft habe. Aber an

den betreffenden Stellen jenes Lustspiels ist nicht

vom Meer, sondern ausdrücklich nur von einein

Fluss die Rede (Gentl. II, 3, 56); es wird auch

nicht gesagt, dass die ganze Reise zu Wasser

zurückgelegt werden solle. Wenn Shakespeare

an jenen Stellen Fluth und Ebbe und eine ‘Reede*

erwähnt, so ist er eben von den ihm geläufigen

Vorstellungen der Schiffahrt auf der Themse
ausgegangen und hat diese auf die Etsch

übertragen: der Irrthum ist durchaus nicht so

gross, dass er Autopsie ausschlössc.

Die neuere deutsche Shakespeare -Forschung

ist von L., wie von den meisten englischen Ge-

lehrten, vornehm ignorirt worden. Seine Bio-

graphie ist mit allen ihren Vorzügen und Schwächen

durchaus englisch, besonders in ihrem Faktcnkultus

und in ihrer Vernachlässigung des geistigen Zu-

sammenhangs.

Titus Andronicus und die drei Theile von

Heinrich VI. rühren nach L., wie nach der An-

sicht der meisten englischen Forscher, nicht

eigentlich von Shakespeare, sondern vielmehr

von anderen Dichtern her; die Verlorene Liebes-

müh ist für ihn noch Shakespeares Erstlings-

werk, obwohl das Stück doch schon eine recht

gereifte Kunst, ja sogar ein gewisses Raffinement

verräth. In den Sonetten sicht L. mehr dichte-

rische Tändeleien im Modestil, als Herzensergüsse.
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Noch bei manchen anderen Aufstellungen L.s,

die mit seinem Lieblingswort doubtless apodiktisch

ausgesprochen sind, werden Zweifel sich regen.

Dennoch kann L.s Werk als ein erheblicher

Fortschritt der Shakespeare -Kunde bezeichnet

werden. Seine Vorzüge liegen nicht so sehr in

neuen Entdeckungen, als in der kritischen Sich-

tung des Materials und in der Widerlegung un-

haltbarer Hypothesen.

Kiel. G. Sarrazin.

Geschichtswissenschaften.

Leopold Delisle, Notice sur unc .Summa Die-

taminis“ jadis conservce ä Bcauvais. [Tire des

Noticcs ct Extnüts des Manuscrits de la Bibiiotheque

Nationale et autres bibliothequea. t. XXXVI.) Paris,

C. Klincksieck, 1899. 37 S. 4“. Fr. 1,70.

Auf eine manchmal etwas verächtlich behan-
delte Quellengattung;, die Briefsteller und Rormu-
larböcher, hat Leopold Delisle, der um die

Wissenschaft so hochverdiente Leiter der Pariser

Nationalbibliothek, immer seine Aufmerksamkeit
gerichtet und gezeigt, wie daraus für die Er-
kenntniss des geistigen Lebens Gewinn zu ziehen
ist. Schon i.

J. 1869 hat er einen werthvollen
Aufsatz über die Orlcansschen Schulen im 12.

und 13. Jh. veröffentlicht, und neuerdings, im
Märzheft des Journal des Savants, wieder
betont, dass auch die Kormularbücher des 15.

Jh.s einer sorgfältigen Bearbeitung durchaus
würdig sind. Der Briefsteller, den er in der
vorliegenden Schrift mit der ihm eigenen Sach-
kunde nach Erörterung der handschriftlichen
Ueberlieferung beschreibt, entstand vcrmuthlich
zu Lebzeiten des Papstes Urban III. und geht
auf den gefeierten Meister der ars diclandi, Ma-
gister Bernhard, Chorherrn von Meun, zurück.
Man kann zwei Tbeile unterscheiden. Im ersten
bieten sich uns eine Theorie des Briefstils, wirk-
liche Urkunden aus Meun, eine Erklärung des
Ursprungs der Indiktionenrechnung, sowie Vor-
schriften über die Verskunst (cursus!) Die Briefe
bezw. Stilübungen des zweiten Tbeiles geben ein
treues, wenn auch oft wenig erfreuliches Bild der
sittlichen Zustände der Geistlichkeit im Zeitalter
Philipp Augusts. Man wird deswegen D. Dank
dafür wissen, dass er zahlreiche Briefe wörtlich
abdruckt, und künftiger Verweise wegen nur
bedauern, dass er sie nicht nummerirt hat.
Wie er hervorhebt, finden sich von den 365
Briefen der Sammlung 115 auch in dem
Donauescbinger Briefsteller. Eine Reihe davon
kehren, wie ich hinzufügen kann, noch in der
schönen Wiener Hdschr. Nr. 521 (vgl. mein Buch
.Philipp II. August“ Beilage 13B) und in der
Pariser 8653 wieder. _ Im Anhang macht der
Hgb. Mittheilungen über eine Hdschr. in Angers,
deren Inhalt um 1220 bei Orleans zusammen-
gestellt sein muss. Von den 7 Stilübungen, die

er abdruckt, sei besonders auf Nr. 4 als Beitrag

zur Vorgeschichte der Schlacht bei Rouvines hinge-

wiesen: Philipp August bietet die poitevinischen

Barone gegen Graf l'errand von Flandern auf.

Heidelberg. Alexander Cartellieri.

Max Thomas, Markgraf Kasimir von Branden-

burg im Bauernkriege. Gotha, F. A. Perthes.

1897. 79 S. 8°. M. 1,60.

Eine Biographie des Markgrafen Kasimir

von Brandenburg -Ansbach besitzen wir noch

nicht, obwohl er zweifellos zu den tüchtigsten

und hervorragendsten Fürsten im Beginn der

Keformationszeit gehört. Der Vf. der vorliegen-

den Schrift inacht wenigstens einen Ansatz dazu,

indem er, neben seiner eigentlichen Aufgabe,

auch die Anfänge und das Ende der kurzen Re-

gierung des Markgrafen (f 1527) in den ein-

leitenden Kapiteln in grossen Zügen schildert.

Dabei hätte allerdings noch manches ergänzt und

berichtigt werden können: die Benutzung der

Reichstagsakten z. B. würde die Ueberschätzung

der Bedeutung Kasimirs für die Wahl Karls V.

verhindert haben, auch hätte daraus entnommen

werden können, dass Kasimir nicht erst 1522,

sondern ähnlich schon in Worms 1521 für den

allgemeinen Reichszoll eintrat. Die Hauptaufgabe,

die sich der Vf. gestellt hat, ist die Schilderung

der Thätigkeit des Markgrafen im Bauernkriege,

die zugleich den Höhepunkt seiner Regierung

darstellt. Hier versucht Thomas, allerdings in

durchaus zulässigen Grenzen, eine Art Ehren-

rettung: er weist nach, dass Kasimir keines-

wegs zunächst inüssig geblieben sei, um aus der

Verlegenheit seiner Nachbarn Nutzen zu ziehen;

auch habe er (abgesehen von dem Kitzinger

Vorgang) durchaus nicht an Härte der Bestrafung

die andern Fürsten übertroffen. Vielleicht hatte

sich aus der Benutzung von archivalischem Mate-

rial, das der Vf, nicht herangezogen hat, noch

manches zur Entscheidung der schwebenden

Fragen ergeben. Jedenfalls ist es sehr erfreu-

lich, dass in dem Bilde des Markgraten, das

bisher durch sein Verhalten im Bauernkriege

wesentlich bestimmt und stark verdunkelt wurde,

auch einmal die Lichtseiten stärker betont wor-

den sind. In einem Exkurs macht der Vf. den

ansprechenden Versuch, den Keller Friedrich

Weigand zu Miltenberg als Verfasser der sogen.

Reformation Friedrichs 111. nachzuweisen; ent-

scheiden lässt sich die Frage allerdings mit dem

bisherigen Material nicht.

Göttingen. Ad. Wrede.

Udo Gaede, Prcussens Stellung zur Kriegsfrage

im Jahre 1809. Ein Beitrag zur Geschichte

prcussischen Politik vom Erfurter Kongress. S LTl® ni

ber 1808, bis zum Schönbrunner Frieden, Okt *

1809. Hannover, Hahn, 1897. VIII u. 162 S. »

«

M. 2,50.
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Auch für Geistesproduktc gilt der Unterschied

absoluten und relativen Werthes. Das zeigt wie-

der einmal das vorliegende Buch. Es erscheint

an sich und auf den ersten Blick als eine schöne

Probe von Fleiss und Talent, gut geschrieben,

auf gründlichen Vorstudien aufgebaut, bis ins

Einzelste sauber und sorgfältig. Aber hält man
es dann neben die ältere Darstellung in Leh-

manns Scharnhorst, so wird doch zweifelhaft, ob
es eine wirkliche Bereicherung der historischen

Litteratur bedeute. Denn was der Vf. an Tbat-

sachen vorbringt, findet sich mit wenig Aus-

nahmen kürzer, anschaulicher, übersichtlicher

eben schon bei seinem Vorgänger; und allerlei

grosse und kleine Abweichungen in der Auffassung

werden wieder nicht von Jedem als Verbesserun-

gen anerkannt werden. Ich darf hier nur die

wichtigste hervorheben. Es soll nicht mehr
„daran zu denken“ sein, dass Friedrich Wilhelm

mit dem bekannten Systemwechsel zu Anfang

Mai dem unmittelbaren Impuls der kriegerischen

Begeisterung in Volk, Heer und Beamtenschaft

nachgegeben habe; galt ihm doch — das wenig-

stens ist der Sinn des ausdrücklich überhaupt

nicht begründeten Widerspruchs — die ganze

Bewegung nachweislich als keine ernstliche Gefahr

für Staat und Dynastie. Aber muss man denn

seine Umgebung fürchten, um ihrem Einfluss zu

unterliegen? Schon die Analogie der Ereignisse

vom Frühjahr 1813 lehrt, dass der König sich

zu Zeiten allerdings „vom Sturm der Geister

fortziehen“ liess. Ja, eben 1809 glaubte ein

damals so eingeweibter Mann wie Nagler, dem
Obersten Steigentesch versichern zu können,

der Herr empfange Ueberzeugung und Eindrücke

meistens von aussen (vgl. St.s Bericht bei Stern,

Abhandlungen und Aktenstücke S. 72). Und vor

Allem das entscheidende Reskript an Goltz (d.

d. 9. Mai. Duncker, Preuss. Jahrb. 41, 145)

lässt an dem geleugneten Kausalnexus kaum
einen Zweifel. Wie würde es sonst in einem

Athem mit der Ankündigung des Entschlusses

zum Kriege der „brausenden Stimmung“ Erwäh-
nung thun, die durch „vorsichtige Winke über

die Entwicklung der Hauptsache“ zu beruhigen

sei! Darum ist natürlich nicht ausgeschlossen,

dass auch die Rücksicht mitspielte, man sei

durch die letzten Vorgänge ohnehin rettungslos

kompromittirt. Aber cs geht zu weit, die Furcht

vor Napoleon hier und überall als einziges oder

doch hauptsächliches Motiv in den Vordergrund

zu schieben. Insbesondere scheint es nicht, als

hätte die Frage der Kontributionszahlungen wirk-

lich eine so „eminente Bedeutung“ gehabt. Der
Vf. überschätzt hier wohl den Werth einiger von
ihm zuerst benutzten Aktenstücke, und jedenfalls

entbehren seine Angaben des rechten Zusammen-
hangs und an einer wichtigen Stelle (S. 86) sogar

der rechten Klarheit. Sehr verdienstlich dagegen
sind die neuen Beiträge zur Erkenntniss der Rolle,

die der Minister Goltz in Berlin spielte. Man
liest mit gleichmässig historischem und psycholo-

gischem Interesse, wie dieser eifrige Anwalt des

Krieges, sobald ein Stück der Entscheidung in

seine Hände gelegt wurde, als „weiche Natur“

auf einmal suchte „Zeit zu gewinnen“ und da-

durch vielleicht nicht unwesentlich den endlichen

Ausgang mitbcstiinmte.

Stettin. Friedrich Luckwaldt.

Rechts- und Staatswissenschaften,

Th. Funck-Brentano, La scicnce sociale. Mo-
rale politique. Paris, E. Pion, Nourrit et Cie, 1897.

XII u. 479 S. 8« Fr. 7,50.

Der Vf. hat in Paris eine Faculte libre des

Sciences sociales mit drei Sektionen gegründet.

Die erste beschäftigt sich mit der Methode der

exakten Wissenschaften und ihrer Anwendung
auf das Studium der ökonomischen und sozialen

Thatsachen; in der zweiten werden die wichtig-

sten sozialwisscnschaftlicben Systeme von An-

hängern dieser Systeme vorgetragen, und die

dritte widmet sich „ä des etudes et ä des tra-

vaux de legislation comparce“. Der erste Ab-

schnitt des vorliegenden Werkes (bis S. 176:

Methode et principes) enthält ein Resumc der Vor-

lesungen, welche Funck-Brentano an dem College

libre über die Methode der exakten Wissen-

schaften in ihrer Beziehung zur Soziologie ge-

halten hat. Bisher wurden die sozialen Wissen-

schaften angeblich zu den spekulativen gerech-

net, und darum gab es in ihnen kein einziges

richtiges, sicheres Urtheil. F.-Br. will sie in die

Reihe der exakten Wissenschaften einführen und

ihnen dadurch erst den Charakter wahrer Wissen-

schaftlichkeit verleihen. Die Folge wird sein:

Bildung richtiger Urtheilc, Fortschritt über Fort-

schritt, Entdeckung über Entdeckung, Lösung

der sozialen Frage. — Versprechungen genug!

Leider fehlen die Thaten. Die methodologischen

Untersuchungen zeichnen sich nicht durch wesent-

lich neue Gesichtspunkte, die Ergebnisse nicht

durch grössere Sicherheit und Gewissheit aus. —
Der zweite Theil des Buchs (Applications ct So-

lutions) behandelt eine Reihe sozialwisscnschaft-

lichcr Einzelfragen. Den Werth dieser Unter-

suchungen zu beurtheilen muss ich Nationalöko-

nomen und Soziologen überlassen. Ich erwähne

noch, dass es für die zivilisirten Staaten angeblich

nur eine einzige Rettung vor dem Ruin giebt: die

Einrichtung eines enseignement superieur de juris-

prudence et de legislation, und dass die morale

politique, als welche der Nebentitel das Werk
bezeichnet, auch eine ganz neue Erfindung F.-

Br.*» ist: ein Mittelding zwischen individueller und

sozialer Moral. Dass es auch hier heisst „viel

Geschrei und wenig Wolle“, zeigt der Hauptsatz

dieser „neuen“ Moral: die Lebensfähigkeit der

Staaten hängt davon ab, in welchem Grade die

Digitized by Google
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Ideen, Gefühle und Handlungen der Führer den

Existenzbedingungen der Masse entsprechen.

Kiel. Erich Adickcs.

Kunstwissenschaften.

S. Jadassohn, Das Wesen der Melodie in der

Tonkunst. Leipzig, Breitkopf Ä: Härtel. 1899. 1 Bl.

u. 99 S. 8" M. 2.

Dem verheissungsvollen Titel nach würde
man eine geschichtlich mehr vertiefte, systema-

tisch aufgebaute Studie erwartet haben. Das
Rüchlein ist nur der Anfang einer solchen.

Mittels einer Anzahl von Beispielen aus Werken
der neueren Zeit weist der Vf. auf einzelne Mo-
mente hin, die das Gepräge einer Melodie be-

stimmen. Für Anfänger in der Komposition ge-

dacht, wird das Buch solchen auch wirklich

nützen. Es regt zum Nachdenken und zur

Selbstkritik an. Einen kleinen geschichtlichen

Ausblick bietet das Schlusskapitel durch die

Beleuchtung von Beethovens „Melodie“ auf Grund
seiner Skizzenbücher.

Berlin. Max Seiffert.

Hans Löwenfeld, Leonhard Kleber und sein

Orgcltabulaturbuch als Beitrag zur Geschichte der
Orgelmusik im beginnenden 16. Jahrhundert. Ber-

liner Inaug. • Diss. Berlin. Druck, v. Boll. 1897.
85 S. 8'.

Welche Stellung Kleber in der Geschichte
der deutschen Orgelmusik anzuweisen ist und
welchen hervorragenden Werth sein Tabulatur-
buch als Quellenwerk für die Erkenntniss der
Kunstzustände um 1520 beansprucht, war durch
Päslers gründliche Untersuchungen über Hans
Büchner von Constanz kein Gcheimniss mehr.
Löwcnfeld kann deshalb in dieser Hinsicht das
hier ausführlich Begründete meist auch nur zu-
sammenfassend referiren. Wesentlich Neues bietet
er dagegen in biographischer Beziehung. Er hat
sich in dankenswerter Weise die Mühe genom-
men, arcliivalische Studien zu treiben, die nicht
fruchtlos geblieben sind.

Berlin. _ Max Seiffert.

Moderne Dichtung.

Hugo von Hofmannsthal, Die Frau im Fen-
ster. Die Hochzeit der Subeide. Der Aben-
teurer und die Süngerin. Theater in Versen.
Berlin, S. Fischer. 1899. ’>60 S. 8». M. 3

.50.

Hofmannsthal ist eine dichterische Individuali-
tät, die man hier in ihrem steigenden Kntwick-
lungsgange beobachten kann. Der jugendliche
Autor hat einen sicheren Blick für dramatisch
geschürzte Situationen; all seine Motive sind gut
gegriffen, voll natürlicher Spannung und Bewe-
gung. Die Frau im Fenster, welche sehnsüchtig
des Geliebten harrt, dabei von ihrem Manne

überrascht und erdrosselt wird; Sobeide, di«

einer Jugendliebe nachhängt, die von ihren

edlen Gatten freigegeben wird, doch, in ihre»

Träumen und Hoffnungen grausam getäuscht

sich tödtet und sterbend erkennt, wo ihr wahre1

Glück zu finden gewesen wäre, sind Figur«

und Schicksale, die in sich unleugbar ein bühnen

massiges Element enthalten. Dasselbe gilt vor

dem dritten Stück, das ein Sitten- und Gesell-

schaftsbild aus dem Venedig des 18. Jh.s ist unc

zugleich ein Komödienstoff voll sarkastisch künst

lerischer Beschaulichkeit. Nur schade, dass dei

Dichter seine Wirkungen nicht vorzubereiten, zi

konzentriren und zu steigern weiss. An Aufbai.

und dramatischer Struktur fehlt es diesem „The-

ater“ gänzlich. In dieser Hinsicht lässt es mehr

oder weniger als Alles zu wünschen übrig. — H.

versteht zu charakterisiren, doch mehr glänzend,

breit, als psychologisch intim und innerlich. Seine

Menschen sind expansiv und wortreich. Seine

Sprache, ersichtlich an Shakespeare und wohl

auch an Goethe geschult, sucht den metaphorisch

prächtigen Ausdruck mit dem charakteristischen

zu vereinigen. Sie ist originell, pbantasieschön.

oft tief und stimmungsvoll in ihren Farbentönen

und wäre schlechthin poetisch zu nennen, wenn

sie nicht doch recht häufig wieder eine grosse

Unreife des Geschmackes verrietbe. Um nur

einige Beispiele dafür zu geben: tanzende Sonnen-

lichter werden (S. 10) in höchst preziöser Weise

verglichen mit „Lippen, die so wanderten“. S.

53 „dies Lächeln und der Tanz . . waren ver-

flochten wie die wundervollen Finger traumhafter

Möglichkeiten“, was denn doch hart ans Ekstatische

streift. S. 55 „der luftige Leib schlafloser Nächte

schwamm“ — ein Spiel mit tönenden Worten.

Wird man sagen, S. 88, das Haar ist „zerrüttet*':'

oder, S. 125, aus deinen Augen „lehnt“ sich die

Seele? „Ihre ersten Küsse waren unerfahren wie

aus dem Nest gefallene junge Tauben“, S. 139;

„unsere Kleider . . . athmen Träume, die unsre

eigne Phantasie erschuf“, S. 245: eines ist nicht

weniger gespreizt und abgeschmackt, als das

andere. S. 148 heisst es: „wie ein Schwamm

die Welt cinsaugen über Berge hin!“ Ob das

gerade poetisch ist, mag dahinstehen; jedenfalls

sind „Schwamm“ und „über Berge hin“ zwei

Vorstellungen, die man nicht auf einander be-

ziehen sollte. — Alle wohlmeinenden Beurtheiler

haben das Recht und die Pflicht, Herrn v. H.

vor derartigen Irrungen seines Talentes *u

warnen.

Paris. G. Ransohoff.

Notizen und Mittheilungen.

Karl August Gerhardt, Das Wesen des Genies-

Berlin, Kritik-Vertag. 1897. 52 S. 8 U
. M. 0.80.

Das Problem der Genialität ist Jas Menschheit*

Problem. Die Lösung, die der Vf. gtebt, ist weder ne

noch erschöpfend; er tindet sic in der »Vereinigung
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Leidenschaft, Phantasie und Urtheilskraft“. So eng die

Bestimmung der Leidenschaft als des Thätigkeitsdranges

ist, so eng ist die ganze Formel, auf die er das Wesen
des Genies bringen will. Denn ist heisses, stürmisches,

rücksichtsloses Wollen und heisses, tiefes Fühlen
nicht auch ein Merkmal des Genies? Aber was ist

überhaupt gewonnen mit der umschreibenden Erklärung,

dass Genie der grosse, in allen seinen geistigen Kräften

über die Allgemeinheit hervorragende Mensch sei? —
Phantasie fasst der Vf. als einen „SeelenVorgang“,

als das „Aufschiessen von Gedanken und Vorstellungen

aus dem Unbewussten ins Bewusstsein“ auf. Wo
bleibt dann das schöpferische Bilden der Ein-bildungs-

kraft? Das „tragische Moment des Genies“ wird zu

äusserlich in der häufigen Armuth und noch häufigeren

Verkennung gefunden. Wo bleiben die inneren, tief

schmerzlichen Seelcnkämpfe, welche die Mitgift starken

Empfindens, starken Wollens sind? — Nietzsche zählt

der Vf. zu den genialsten Menschen, „deren göttliche

Sohle den Boden dieses Jammerthnles geweiht hat“,

Wagner ist für ihn „wohl der grösste künstlerische Re-

formator aller Zeiten“, Sarah Bernhardt „vielleicht ein

Reklame-Genie“ u. ä. m. An Trivialitäten ist die Arbeit

reich; die Darstellung ist breit, hin und her irrend. —
Was der Vf. gegen Türcks einseitige Auffassung des

„genialen Menschen“ vorbringt, ist zumeist zu unter-

schreiben (vgl. m. Anz. im „D. Wochenbl.“ X, Nr. 16).

Neuwied. Alfred Biese.

Zu der Gutenbergfeier, die im nächsten Jahre

in Mainz begangen werden soll, ladet der folgende

Aufruf ein: „Am Johannistage (24. Juni) 1900 begeht

die Stadt Mainz die 500jährige Geburtstagsfeicr(!) ihres

grossen Sohnes Johannes Gutenberg. Gutenbergs An-

denken zu ehren, hat die Geburtsstätte der Buch-

druckerkunst das erste Anrecht und die besondere

Pflicht. Mit Mainz aber fühlt die ganze Welt an die-

sem Tage sich eins im Preise der edlen Kunst, die

den mächtigsten Fortschritt bildet im Kulturleben der

Menschheit. Wie Gutenbergs Werk den Erdkreis um-

spannt und die Völker verbindet, so muss an einer

Gedächtnisfeier für ihn , den Wohlthäter der Gesammt-

heit, die gesammte Menschheit dankbaren Antheil nehmen.

Gutenbergs Manen und seiner Kunst zu huldigen, rufen

deshalb die Unterzeichneten, Angehörige der verschie-

densten Nationen, die ganze gebildte Welt auf und

laden zur allgemeinen Theilnohme an dem Feste ein,

zu dem die altehrwürdige Rheinstadt sich rüstet. Der

Plan der Feier im Einzelnen wird noch bekannt ge-

geben werden; zur bleibenden Erinnerung ist als Ehren-

dcnkmal für den grossen Meister vor Allem die Grün-

dung eines Gutenberg- Muse ums in Aussicht ge-

nommen.“ (Folgen die Unterschriften.)

In d. Nähe von Dorchester, dem römisch. Durno-
varia, ist e. aus d. Römerzeit stammender Fuss-
boden aufgedeckt worden, der etwa 30 Fuss lang u.

nicht ganz so breit ist; er besteht aus rothen, weissen u.

schwarzen Tcsserae, die c. achteckig. Mittelstück bilden.

Dies ist von geschwungenen Verziergn u. Schnörkeln

eingefasst, u. auf 2 Seiten befinden sich längl. Verziergn,

die zum Mittelpunkt etwa 2 Fuss lange, äusserst ele-

gante Vasen mit verschnörkelten Griffen haben.

Die Deutschen in Chicago beabsichtigen im Lincoln-

Park ein Goethedenkmal zu errichten. Von den
Kosten von 22000 Dollars ist e. grosser Thcil schon

aufgebracht. Die Ausführg d. Werkes wird wahrschein-

lich dem New Yorker Bildhauer Henry Baerer über-

tragen werden.

Unter d. Lcitg d. Lexikologon A. A. Schachmatow
wird d. Petersburger Ak ad. d. Wiss. e. Pu schkin-
Lexikon herausgeben. Fürst A. Wussow, der z. Z.

d. Puschkin-Jubiläums e. Aufruf zu dem gleichen Zwecke
veröffentlichte, hat sein gesammtes Material der Akad.

übergeben.

Personalchronik.

Ernennungen, Auszeichnungen usw.

I. An Universitäten usw. Gymn.-Prof. Dr. Groh
als Privatdoz. f. klass. Philol. a. d. böhm. Univ. in

Prag habilitirt. — An d. Univ. Heidelberg Privatdoz. f.

Nationalökon. Dr. K. Kinderman n u. Privatdoz. f. Straf-

recht Dr. Wolfgang Mittermaier zu ao. ProfT. er-

nannt. — Hilfsarbeiter im Minister, d. öffentl. Arbeiten

in Berlin, Dr. Schumacher als ao. Prof. f. National-

ökon. an d. Univ. Göttingen berufen.

II. An Gymnasien usw. Zu Professoren ernannt

die Oberlehrer : Dr. Schube am Rcalgymn. am Zwinger

in Breslau, Dr. Jcntsch in Freienwaldeä/O., Willerding
am Gymn. Andrcanum in Hildesheim. Dr. Stüvc am
Rathsgymn. in Osnabrück.

Todesfälle:

Der Prof. f. german. Philol. am College Ann Arbr

(Michigan) George A. Hench, am 16. Aug.; der

Prof. f. german. Philol. Dr. Peter Jacob Cosyn,
am 25. Aug. , im 59. J., in Leiden; der vläm. Dichter

Emanuel Hiel, am 27. Aug., 65 J. alt, in Brüssel; d.

Orientalist Joachim Me na nt, im 79. J., in Paris.

Neu erschienene Werke,
vom l. bis 5. September in der Rodaktion ein geliefert.

Bern dt, P., D. Arbeitslosigk., ihre Bckämpfg u. Sta-

tistik. Brl., Troschel. M. 2.

Dobschütz, E. v., Christusbildcr. II. Hälfte. Lpz.,

Hinrfchs. M. 12.

Jahrb. f. Philos. u. spekulat. Theol., hgb. von E.

Commer. 13. Bd. Padcrb., F. Schön ingh. M. 9.

Kaemmel, O., Sachs. Gesch. [Sammlg Gocschcn.]

Lpz., Goeschcn. Geb. M. 0,80.

Kistener, Kunz, D. Jakobsbrüder, hgb. von K. Eu-

ling. [Vogts Germanist. Abhdlgn. XVI.) Brsl., Marcus.

M. 5.

Kroncs, F. v.
,

Ocsterr. Gesch. von d. Urzeit bis

1526. [Sammlg Gocschcn.) Lpz., Gocschcn. Geb.

M. 0,80.

Manzoni, A., I promessi sposi. Ed. cur. da A. Cer*

quetti, illustr. da G. Prcviati. Fase. 19—26. Mailand,

Hoepli. Je L. I.

Monarchie, D. österr.-ungar., in Wort u. Bild. Lief.

331. Bukowina. 14. H. Wien, Holder. M. 0,60.

Neilson, Nellie, Economic Conditions on the Mnnors

of Ramscy Abbey. Inaug. - Dissert. d. Bryn Mawr
College.

Pauly's Real-Encyklopädie d. klass. Altcrthumswissen-

schaft Hgb. von G. Wissowa. 6. Hnlbbd. Stttg., Metz-

ler. M. 15.

Pevre, R., Repertoire chronologiquc de I’hisL des

Beaux-Arts. Paris. H. Laurcns. Fr. 6.

Rcal-Encyklopädic f. protest. Theologie u. Kirche.

Bcgr. v. J. J.‘ Herzog. 3. Aull., hgb. von A. Hauck. H.

65/66. Lpz., Hinrichs. M. 2.

Sachs, Hans, u. Joh. Fischart, nebst e. Anhang:

Brant u. Hutten. Ausgew. u. erläut. v. J. Sahr. [Sammlg

Goeschen.] Lpz., Gocschen. Geb. M. 0,80.

Sutermeister, O., Erzichungslehre. Aus Rückerts

Weisheit des Brahmancn. Zürich, Th. Schröter. M.0,80.

Demnächst erscheinende Werke.

Aus dem Gebiete der

Philosophie. Ziegler, Th., Frdr. Nietzsche. [Vor-

kämpfer d. Jahrb. I.) Etwa 14 Bog. Brl., Bondi.

M. 2,50.

Unterrichtsweseu. Damm, P. Frdr., D. techn. Hoch-

schulen in Prcuss. E. Darstellg ihrer Gesch. u. Organi-

sat. Brl., Mittler. M. 3,75.
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Kunstwissenschaft. Louis. R., Frz. Liszt. (Vor-
kämpfer d. Jahrh. 11.] Etwa 13 Bog. Brl., Bondi. —
Voss, E., Bildcrpllegc. Brl., Schwetschke. M. 4.

Moderne Dichtung. Tolstoj. L., Auferstehung.
Uebs. v. A. Hess. Stttg., Dtschc Verlagsanstalt. M. 2.

Zeitschriftenschau-

Theologie und Religionswissenschaft.

Protestant. Monatsh. III, 8. G. Graue, D. be-
schränkte Werth c. religionslosen Moral. L — L. Ragas,
Zur Philosophie d. Glaubens. II: D. Weg zu Gott. —
R. Ehlers, Zur Debatte üb. Rieh. Rothe, insonderh. s.

unbewusst. Christenth.

Philosophie.

Arch. f. Gesch. d. Pkilos. N. F. V. 4. L. Stein,
I). Continuität d. gricch. Philos. in d. Gcdknwelt d.
Araber. III. — J. zmove, D. Wcrththeoric bei Aristo-
teles u. Thomas v. Aqutno. — J. Zahlfleisch, Einige
Gesichtspunkte für d. Auffassg u. Beurtheilg d. aristotel.

Metaphysik. — R. Steck, E. Besuch bei Jacob« i. J.

\"l*Fl • E. 1 houverez, La Familie Dcscartes d’apres
les documenLs p. p. les Societcs Savantes de Poitou, de
Touraine et de Bretagne. — H. Ludern ann, Jahrcsber.
iib. d. Kirchenväter u. ihr Verhältn. z. Philos. 1893—%.

.
/ Psychol. u. Physiot. d. Sinnesorgane.

XXI, 3. 4. K. Schaefer, D. Bestimmg d. untern
Hörgrenze. — M. Kclchner u. P. Rosenblum, Zur
Frage nach d. Dualität d. Temperatursinnes. — A.
Meinong, Ueb. Gegenstände höherer Ordng u. deren
Verhältn. zur inneren Wahrnehmg.

Aunales de Philos. chrelienne. Aoüt. P. Fes tu-
giere, Kant et Ic problcme religieux. II. — G. Lc-
chartier, Les principes des morales contcmporaincs.

i

rho uverez, La vic de Descartcs d’apres
liaiUet. V. — J. M. Grosjean, Les fondements philo-
sophiques du socialisme. L'evolution du sociulisme.
1IL — Go ix, Le surnaturel et la scicnce: Le miracle. V.

Philologie und Literaturgeschichte.

Ztschr. f. vergleich. Sprachforschg auf d. Geb. d
*Hdogerm. Sprachen. 36, 3. H. Pedcrsen. D. Guttu
ralc im Albanesisch.

; Albnncsisch u. Armenisch. — K
V Johannsson, Anlautendes indogerm. b — Joh
Schmidt. D. Zahlwort pt«, ta; D. kretisch. Pluralno
mmativc auf -*v u. Verwandtes. — H. Zimmer Kel
tische Studien. 17. - R. Meister, D. lakon. Nanu

E. Kuhn, D. palatale Zischlaut im KashmTri
Wiener Ztschr. f. d. Kde d. Morgenlandes. XIII, 1

G. Kampffmcyer, Beitr. z. Dialektologie d. Arabisch~ I. Goldziher, Materialien z. Entwickigsgesch. d
• uhsmus. — W. Carteil icri, D. Mahäbhdrata he
Subandhu u. Bapo. - M. Steinschneider. Heil
mittelnamcn d. Araber (Schl.). - B. Läufer. Ueb d
va zur (Forts.).

Revue celliqne. 20, 3. E. Erna ult, Sur le myster,
de samt Oucnole. I. - Wh. Stokes, The BoJleiai
Amra Choluimb chiltc. III. — E. Philipon, Note
sur les liimtes de lacitc des Ambnrrcs au temps di
empire romain. - J. Strachau, Final vowcis in thi

l-chre Oenguso. II. - G. Uottin, Etudes de phonetiqu,
jrUndaisc. 1 - W. A. Craigic, Cairprc Cindchait an,
the Athach Tuatha. — J. I.oth. M€lanBes: I. Le bri
tonmque en Somerset. 2. Le gallois diyw.

Romania. Juillet. F. Lot, Nouvcllcs etudes sur h
provenance du cycle arthurien. — G. Huet Sur l'ori
ginc de Floire et Blanchedcur. — S. Berger Ir
5S& ~ C ' S “ lvi "" i - Aneon. dei gallo
iahe, d, Sicilia. - A.G. Krüger, Les mss. le I.Chanson du Chevalier au cygne et de (iodefroi d<

f"*’.
_ R M *rer. La Pluinte de Notrc DameL Ave Maria Paraphrase; Trope de St, Eticnne cn pro

ven^al. — G. Paris, Abrier, abri. — G. Doncicux,
Les verbes latins cn -utarc et les noms en -ulus, -n/ii

dans le proven^al: Roucouler.

Revue d'Hist. HtUraire de la France. VI, 3. G.

Paris, La „Romance mauresque” des Orientales. — J.

J. Jusserand, Une legende de Cyrano. — P. deNol-
hac, DocumenLs nouveaux sur la Plciade: Ronsard, du

Bellay. — A. Morct, Note sur une source du «Roman
de la Momie“ de Th. Gautier. — Ch. Urbain, Les

premieres redactions de la Lettre ä l'Acadcmic. — R.

Radouant. Rccherches bibliographiqties sur G. du

Vair et Correspondancc inedite (suite). — P. Brun, A

travers les mss. inedits de Tullemant des Reaux (suite).

— E. Gr i seile, Mss. nutographes de Racine ä la

Biblioth. Mazarine. — P. ßonnefon, A travers les

autographes. — A. Üelboullc, Notes lexicologiqucs

(suite).

Geschichte.

Bliitt. d. Ver. f. Landeskde v. Niederösterr. N. F.

XXXIII, 2—5. J. Lnmpcl, D. Lcithagrenzc. — A.

zak, D. Frauenkloster Pernegg (Forts.).

Mitthlgn d. Ver. /. Gesch. d. Dtsehen in Bühnten.

XXXVIII, 1. J. Jung, Alfons Huber. — V. Schmidt,
Beitr. z. Wirthschaftsgesch. d. Dtschen in Südbühmen;

Bausteine z. böhm. Kunstgcsch. — J. Ncuwirtb, Zur

Gesch. einiger Prager Kirchen aus e. Testamente v.

J. 1992. — A. N. Harzen -Müller, „Wallcnstein*-

Dramen u. -Auffuhrgn vor Schiller. — J. Hrdy,

Blankenstein. — A. Mörath, Dtschc Grabdenkmäler

am ehemal. Friedhofe bei d. St Veitskirche in Krummau.

— F. Mcnrik, Zwei Leitmeritzer Urkdn. — J. Hau
deck, D. Johannesknpcllc am Eisberge bei Kameik.

Neue Mitthlgn aus d. Geb. histor.-antiquar. Forsckgn.

XX, 1. 2. Dieckmann. Weidenhain im 16. Jh. K.

ortsgcschichtl. Studie. — F. Joel, Ucbersicht üb. d.

kirchl. Verhältn. im Küchenamt Merseburg z. Zt. d.

Kirchen Visitation v. 1544 u. in d. Acmtern Weisscnsce

u. Sachsenburg z. Zt. d. Visitation d. albcrtin. Thürin-

gen i. J. 1540. — J. Moser, Beitr. z. Gesch. d. Kri-

minalrcchtspflege im Amt Giebichcnstem. — Jordan,

Mühlhausen (Thür.) u. d. Rcstitutions- Edikt v. 1629.

Aarboger for Nordisk Oldkyndighed og Historie

II. R. 14, 2. S. Larsen, Det lundske .Erkesuedc og

Biskop Herman.

Le Moyen Age. Mai-Juin. H. d’Arbois de Ju-

bainville. Fragments d'un Dictionnaire des noms

propres francs de personnes ti l'cpoque merovingienne.

— J. Roman, La Socicte provcmjalc i\ la tin du moven

äge. — A. Gucsnon, La Satire ä Arras au Xlll0

siede. II.

Archiv io storico tialiano. 1899, 2. L. Frati, U
prigionia del Re Enzo in Bologna. — G. Sanesi, Al-

cune osservazioni c notizie intorno a tre storici dcl

Cinquecento (Giovio,- Ncrli , Segni). — Fr. Dini, Fran-

cesco Campana e Suoi. — A. Piccini, La Confercnza

interna/-, per la conservnziunc degli nntichi codici.
—

Fr. Carabellcsc, Notizie storico artistichc di Komn,

nclla prima metä del sec. XIV. — V. D. VaUa. Bue

lettere di Alessandro Tessauro. — L. G. Pclissicf.

Note e documcnti su Luigi XII e Lodovico Sforza,

Rivista storica del Risorgimento italiano IN»

C. G uerr icri- Gon zaga. Per Anselmo Guerricri-Gon

zaga. — G. D. Bellet ti, L’istituzione dclle munieipauta

nella pro v inein di Belluno. — GL Sforza, II Giornale

pisano „LTtalia“ c una vendetta di F. D. Guerrazz«-
—

G. Fanloni, Cenni biografici di aleun» difcnsori ci

Venezia nel 1848—1849. — A. Neri, Lettere mwj«

di Patriot! italiani. — Fr. Guardione, Mcmorie del

ullimc ore di F. P. di Blasi.

Geographie, Länder- und Völkerkunde.

Geograph. Jahrb. 1819, I. 0. Krümmel, Ewt-

schritte d. Ozeanographie 1897 u. 98. — E. Hammer,

I
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D. method. Fortschritte in d. geograph. Landmessg. —
Fr. Toula, Neue Erfahrgn üb. d. geognost. Aufbau d.
Erdoberfläche. VII. 1696—98. — E. Oberhum mer,
Bericht üb. d. Länder- u. Völkerkde d. antik. Welt. 1L

Globus. LXXVI, 9. Th. Hübener, Reise -Ein-
drücke aus Puertorico. — P. Ehren reich, E. Ausflug
nach Tusayan (Arizona) im Sommer 1898. IV. — Sg.,
I). Hausbau auf d. Karolinen u. Palau. — Halb fass,
Ccomorpholog. Arbeiten in d. venetian. Alpen.

Internat. Arch. f. Ethnographie. XII, 2. 3. L.
A. Waddell, The „Lepchas“ or „Rongs“ and their
Songs. — W. v. Bülow, D. samoan. Schopfgssage;
Beitr. z. Ethnographie d. Samoa- Inseln: I. D. Tapn-Be-
reitg. II. D. Wetzsteine d. Samoaner. — Th. Koch,
D. Anthropophagie d. Südamerikas Indianer.

Zlschr. d. Var. /. Volkskde. 1899, 3. R. Reich-
hardt. Volksastronomic u. Volksmeteorologic in Nord-
thüringen. — R. Sieger. Nichtdeutsche Marterln. —
M. Bartels, E. Paar merkwürd. Kreaturen (Schl.). —
A. F. Dorier, Tiroler Teufelsglaube. — M. Gerhardt
u. R. Petsch, Uckermark. Kinderreime. — Fr. Wil-
helm, Haussprüche aus d. Stubaithal in Tirol. — A.
Tienkcn, Kulturgeschichtl. aus d. Marschen am rech-
ten Ufer d. Unterweser (Schl.). — K. L. Lübeck, D.
Krankhcitsdämonen d. Balkanvölker (Schl.), — f W.
Sch wart*, Heidn. Uebcrreste in d. Volksüberliefergn
d. norddtsch. Tiefebene (Schl.). — St. Prato, Ver-
gleichende Mitthlgn zu Hans Sachs' Fastnachtspicl „Der
Teufel mit d. alten Weib“ (Schl.). — K. Wein hold,
Sankt Kummcmuss. — W. Hein, Eiserne Weihcflgurcn.

The Scottish Geographical Magazine. August. Phv-
sical Geography of Northern Central America. — The
Tian-Shan: its Ground Plan. — The EfTect of Icc-Mcl-
ting on Oceanic Circulation.

Revue de Geographie. Aoüt. Rouire, Le Trans-
vaal et les republiques boiirs de l'Afrique australe. La
Situation politique du Transvaal vis ä-vis de TAngletcrrc.
Les conventions de Pretoria et de Londres. — de Bayc,
Au nord de la chaine du Caucase. Souvenirs d’une
rnission (lin). — A. Monsegur, Etüde sur la province
de Constantinc (suite). — G. Rcgclspergcr, La Mou-
vement geographique. — M.-A. Lcblond, Mähe de La
Bourdonnais (suite).

Staats- und Rechtswissenschaft.

Arch. f. Kriminal- Anthropologie u. Kriminalistik.
II, 1. 2. H. Gross, D. Gaunerzinken d. Freistädter
Handschr.

Dtsche Juristenzlg. IV, 17. O. Fischer, D. prakL
Thatigk. d. Rechtsichrer. — Wollschlacgcr, Goethe
als Rechtsanwalt. — H. Neumann, D. Fortentwicklg
d. dLsch. Rechts im Sinne dtsch. Rechtseinheit. — A.
v. Tuhr, D. Litteratur z. BGB. (Schl.).

Rechtsgeleerd Magazijn. 18, 4. 5. F. A. R. A.
Baron Van Ittersum, Rechtspraak. K. Art. 1441
Burg. Wetb. L. Art- 1158 in verband met art. 1162
K- W, — G. Kirbcrgcr, Een en ander over het veri-

flcatieproces. — P. A. Tichelaar, Kenige opmerkingen
over hot wetsontwerp betreffende den rcchtstoestand der
buitenechtelijke hinderen. — J. Jitta, De toelating tot
de rechtspraktijk en de magistratuur. — I. Hen, Bchoort
het Ontwerp van Wct tot regeling van de Arbcids-
overeenkomst ongewijzigd tc worden aangenomen?

The Law Quarterly Review. July. Fr. B. Palmer,
The Negotiability of Debcntures to Bearer and the Growth
of the Law Merchant. — Sh. Rogers, The Ethics of
Advocacy. — A. H. F. Lefrov, The Commonwcaltli
of Australia Bill. II. — W. G. Hart, What is a Trust?

W. H. Rattigan, The Ancient Jus Gentium of the
Aryans.

Ballett. dell Istituto di Diritto romano. X, 1 — 4.
L. Longo, Vocabulario delle costituzioni latine di Giu
stiniano. — XI, 1. M. Conrat, La Somma delle No-

velle De ordinc ecclesiastico; Somme latine inedite di
duc novelle di Giustiniano; Sopra un ms. dcl Brachy-
logus non ancora usato linora. — L. Lüsignani,
Interpretazione del fr. 7 § 2. D. de distr. pign. 20. 5.— V. Scialoja, Sulla garanzia patrimonialc richiesta
ai Senatori romani durante la repubblica.

Soziale Praxis. VIII, 47. 48. L, Brentano, Nega-
tive u. positive Gewerkvereinspolitik. 111. IV. — 47. E.
Hirschberg, Sozialpolit. Wünsche zur nächsten Volks-
zählg. — 48. L. Fuld, D. einheitl. Micthsvertrag. — J. H.
van Zanten, .D. Jahresberichte d. niederländ. Arbeits-
inspektoren für 1897 u. 98. — H. Horn, D. Schieds-
gerichte d. Arbeiterversichcrg.

Journal des Econontistes. Aoüt M. Block, La
travail en soi. On nc paie pas le travail, mais ses rc-

sultats. — V. Parcto, Le droit de grevc du personnel
des Services publics. — Vcron-Duvergcr, Forbonnais.— L. Grandeau, l.e mnuvement agricole. — Rouxel,
Revue des principales publications cconomiques cn lan-

gue frans;. — A. Raffalovich, La question monetairc
aux Indes: Conclusion du Rapport de la Commission
d'Enquete. — M. Lr. , La rnission lyonnaisc en Chine.— A. Licssc, Definition et methodes cn Science ccono-
mique k propos d'une etude rccente.

Kunstwissenschaft

Mitthlgn d. Kais, dtsch. Archäol. Instituts. Köm.
Ablh. XIV, 1. W. Amelung, Ucb. c. Relief im Mus.
naz. romano: Kybclc-Orans. — M. Mayer, Ceramica
dell’ Apulia preellenica. — J. Six. Ikonograph. Studien.
— E. Pctersen, Artemis u. Hippolytos; Zu XIII,

S. 97 ff.

Gazette des Beaux-Arts. 1. Aoüt. P. Gauthicz,
Notes sur Bernardino Luini. 1. — G. Riat, Unc Expo-
sition de Dessins au Cabinet des Estampes. — A. Va la-

breg ue, Claude Gillot (fin). — P. Desjardins, Les
salons de 1899. IV. — Ch. Saunier, Les conquctcs
artistiques de la Revolution ct de ('Empire et les Repri-

ses des Allies en 1815. V. — H. Hymans, Corrcspon-
dancc de Belgique.

Allgemeines.

Gotting, gel. Anz. Juli (161, VII). G. N. Hatzi-
dakis, K. Dieterich, Untersuchgn z. Gesch. d. gricch.

Sprache von d. heilenist. Zeit bis z. 19. Jh. — C. Ro-
bert, A. Mommsen, Feste d. Stadt Athen im Alterth.;

J. N. Svoronos, D. athen. Volkskalendcr. — M. Zucker,
M. Gg. Zimmermann, Oberital. Plastik im frühen u.

hohen Mittelalter (s. DLZ. 1898, Nr. 43). — H. v. Schu-
bert. A. Harnack, Gesch. d. altchristl. Litt, bis Euse-

bius. II, I. — E. Norden, W. M. Lindsay, The
Cod. Turnebi of Plautus (s. DLZ. 1898, Nr. 19).

Revue critique. 33, 33. F. H. Skr ine and E. De-
nison Ross, The Hcart of Asia, a Hist, of Russian

Turkestan and the Central Asian Khanates. — J.-H.

Albane 8, Gallia christiana novissima, p. p. U. Che-
valier. — S. Bugge, Helge-Digtene i den aeldre Edda.
— H. Guy, Essai sur la vie et les <£uvres littcraircs

du trouvere Adan de lc Haie. — H. Hauser, Ouvriers

du temps passe (XV®, XV

l

c siicles). — H. Ullrich,
Robinson u. Robinsonaden. Th. I. — K. Seil, Goethes

Stcllg zu Religion u. Christcnth. — Tristan L'Her-
mite, Le page disgracie. Nouv. cd. p. A. Dietrich.
— L. Garreau, L'Etat social de la France au temps

des croisades. — 34. R. Parisot, Le royaume de Lor-

raine sous les Carolingiens (843—923). — Lettres d'ctat

enregistrees au Parlcmcnt sous le regne de Philippe VI

de Valois (1328—50), p. p. J. Viard. — Du Cause
de Na zelle, Memoircs du temps de Louis XIV, p. p.

E. Daudet. — Burtington Fine Arts Club, lllustra-

ted Catalogue of Pictures bv Masters of the Milanese

and allied schools of Lombardy.
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Volksthilmliche Schriften aus der Geschichte des evangelischen Deutschland.

Herausgegeben von

D. Georg Buchwald, und Dr. Fritz Jonas,

Pfarrer an der Nordkirchc in Leipzig Stndtschulinspektor in Berlin.

I. Jahrgang, Heft I:

D. Marlin Luthers deutsche Briefe
ausgcwählt und erläutert von

1>. Georg Buchwald.

... j 223 S. 8° mit 13 Bildern.

Subscr.-Pr. pro Jahrg. (2 Hefte) H. 1. — Eixzelpr. d. I. Heftes brock. M. 1.50. — Gescheukbä M.2.

Leipzig Bernhard Kirüter.

Verlag von Oswald Mutze in Leipzig. Das Kriegsjahr 1809.
Wollny, Dr. i\, Du» dunkle K’hKnomenengebiet

der Magie. 20 S. Pr. -10 Pf.

— , Znknnftsphantuslen von ehedem and lieate.

31 S. Pr. 60 Pf.

—
, Die Stubenweisen unserer Zelt oder Jagend

hat keine Tuicend. Aus dem Russischen.

24 S. Pr. 30 Pf.

Die Beteiligung Solothurns

am Schwabenkriege
bis zur Schlacht bei Dörnach.

Nebst einer Anzahl urkundlicher Belege.

Von Dr. E. Tatarinoff.

Festschrift zur 400jHhrigen Erinnerungsfeier

an die Schlacht bei Dörnach vom 22. Jnli 149(1.

25 Bog. 4° und 24 Kunstbeilagen.

— Broschirt M. io, geb. M. 12.

Solothurn. A. LDtliy,
Nachfolger Buchhandlung

Jent & Cie.

Geschichtliche und statistische

Beiträge zur Frage der Gleichstellung

der Oberlehrer
mit den Richtern unterster Instanz.

Denkschrift

des Oldenburger Oberlehrer -Vereins.

Nach älteren und neueren Quellen

bearbeitet von

August von Larisch,

Kgl. Sichs. Hofrath.

— Broch. M. 3. —

Kötzsclienbroda. Ed. A. Trapp.

Soeben erschien:

Bismarck als Redner.
Eine Studie

von

Chr. Rogge,
Marincstationspfamr In Kiel

2 Bog. brosch. M. 0,50.

Kiel. H. Eckardt, Verlagsbuchhandlung.

Jesaja XL—LXVI

Hebräischer Text,
ausgegeben von

Dr. J. H. Gunning.

8°. Brosch. M. 3.

Rotterdam. J. M. Bredee.

ln unserem Verlage erschien

:

66 S. gr. 8". M. t,8o.

Oldenburg i. G. Ad. Littmann.

Verantwortlicher Redakteur . Dr. Richard Böhme, Berlin.

Berlin \V. 9, Unkstrasse 33/34. — Druck

Zur Frage der psychischen

Entwickelung der Kindersprache.

Von Dr. phil. Emil Rzesnitzek.

—— 40 S. gr. 8 °. M. 0 ,90 .

Breslau. G. P. Aderbolz' Buchhandlung.

Verlag: Wilhelm Hertz (Bessersehe Buchhandlung),

von E. Buchbinder in Ncu-Ruppin.
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INHALT:
Theologie und Religionswlttenschan.

Staerk, Studien zur Rcligions- und
Sprachgeschichte des A.T.S. I. (Ord.

Univ.-Prof. Dr. theol. Friedrich
Giesebrechl, Königsberg.)
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Willy Staerk, Studien zur Rcligions- und

Sprachgeschichte des Alten Testaments. I.

Hell. I. Prolegomena zu einer Geschichte
der israelitischen Vätersage. II. Zur Ge-
schichte der hebräischen Volksn amen. Berlin,

Georg Reimer, 1899. VI u. 96 S. 8°. M. 3.

Die Schrift bietet nach einer kurzen Dar- I

Stellung der Vätersage der Genesis eine Sta-

tistik über das Vorkommen der einzelnen Ge-
stalten der Patriarchcngeschichte und der hebräi-

schen Volksnamen in der alttestamentlichen Lite-
ratur. Bei der grossen Masse der Namen, die

der Vf. aufzäblt, geht er über knappe Unter-

suchungen und — zuweilen immerhin recht lehr-

reiche statistische Resultate nicht hinaus. — Bei

Abraham, Isaak und Jakob und den mit diesen

Namen verknüpften religiösen Gedanken wird

die Auseinandersetzung breiter, werden ihre Kon-

sequenzen einschneidender, wenn auch das Re-

sultat nicht absolut neu ist. Staerk meint nach-

weisen zu können, dass sich in den älteren

Quellen des Pentateuch, beim Jahvistcn und

Elohisten, eine noch bedeutend einfachere Vor-

stellung über die Verhcissung des heiligen Lan-

des an die Erzväter finde. Hier werde diese

Zusage ohne göttlichen Schwur und ohne gegen-

seitige Verpflichtung Gottes und des Menschen

ausgesprochen. Vom Deuteronomium an dagegen

werde für diese Verhcissung eine Gegenleistung

der Patriarchen bezw. ihrer Nachkommen ge-

fordert, der Bundesgedanke trete in dieser Quellen-

schrift und den mit ihr verwandten Bestandteilen

des Pentateuchs und des A. I ,s hervor. Das

Mittelglied zwischen beiden Darstellungen sei in
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Gen. 15, 1 7 ff
.
gegeben, wo der Gedanke eines

nur einseitig die Gottheit verpflichtenden Bun-

des auftrete. — Die reflektirtcre Auffassung sei

die Folge der Wirksamkeit der Propheten des

8. Jh.s, die mit den strengsten sittlichen Forde-

rungen dem Volke entgegentraten und nur an

deren Erfüllung die Vcrbcissung knüpften. Höchst

merkwürdig sei es, dass — solange diese Wirk-

samkeit im Volksleben noch nachzitterte — bis

zum 5. Jh. etwa — auch jene Bundesidee eine

grosse Rolle spiele, während sie nach dieser

Zeit aus der Litteratur verschwinde.

Es versteht sich von selbst, dass bei sol-

chen, auf der feinsten Zerfaserung des Quellen-

matcrials beruhenden Untersuchungen immer ge-

wisse ungelöste Schwierigkeiten bleiben. Giebt

man aber einmal die Prämissen der Quellen-

scheidung zu, dann wird man St.s Untersuchun-

gen Konsequenz und ihren Ergebnissen Wahr-
scheinlichkeit nicht absprechen können.

Königsberg i. Pr. Friedrich Giescbrccht.

The Dialogues of Athanasius and Zachaeus
and of Timothy and Aquila, ed. with Prole-

gomena and Kocsimiles by Fred. C. Conybeare.
[Anecdota Oxonicnsia. Texts, documents, and cx-

tracts chiefly from Manuscripts in the Bodlcian and
ulhcr Oxford Libraries. Classical Serics. P. VIII.]

Oxford, Clarendon Press (London, Henry Frowde),
1898. LV1I u. 104 S. 8“. Sh. 7. 6 d.

Die beiden hier zum ersten Male im Urtext

erscheinenden Dialoge bilden eine willkommene
Bereicherung unserer Kenntniss der antijüdischen

Polemik. Obwohl nicht über das 4. oder 5. Jh.

hinaufreichend, verdienen sie die eingehende
Untersuchung, welche der Hgb. ihnen gewidmet
hat, da sie auf eine alte, vielleicht dem 2. Jh.
ungehörige Grundlage zurückgehcn. Ob freilich

darin, wie Conybeare wahrscheinlich zu machen
sucht, der schon von Celsus erwähnte Dialog
zwischen Jason und Papiskus wiedererkannt
werden darf, lässt sich mit Sicherheit nicht ent-

scheiden.

Beide Texte sind aus je einer Hdschr. ge-
flossen: der Dialog zwischen Athanasius und
Zachaeus aus dem Cod. Vindob. Theol. Gr. 248,
der zwischen I imotheus und Aquila aus dem
Cod. Vat. Pii 47. Doch hat für den ersteren
C. eine inzwischen im Druck erschienene, von
ihm bereits 1897 im Expositor in englischer
Ucbcrsetzung veröffentlichte armenische Version
benutzen können, mit deren Hilfe an mehreren
Stellen Fehler der griechischen Hdschr. ver-
bessert und Lücken ergänzt werden konnten.
Obgleich nach dem eigenen Unheil des Hgb.s
der auch um seiner Evangelicnzitate willen be-
merk enswerthe Dialog zwischen Tim, und Aqu.
die alte Grundlage treuer wiedergiebt als der
andere, wurde er doch nur anhangsweise und
mit kleineren 1 ypen abgedruckt, während jener

von einem ausführlichen Kommentar begleitet ist.

Eine Vergleichung der beigegebenen photographi-

schen Schriftproben ergiebt für den erstem Dia-

log, dass S. 44 Z. 13 wv zu streichen ist und

Z. 1 v. u. zu tn«io4j als Lesart der Hdschr. in:

Ut; notirt werden musste, für den zweiten S. 93

Z. 27 ox^vdoK (mit übergeschriebencm *.), sl

äxdvfaoc, Z. 31 airrjvr^aav st. änävrrjflav. Andere

Fehler, wie S. 65 Z. 7 v. u. toic lotopcxoic jsijuon,

S. 69 Z. 17 axooott, S. 94 Z. 8 xX^d^a«, werden

aus der Hdschr. übernommen sein. Aber auch

Accentsetzung und Interpunktion lassen zu wün-

schen übrig und deutliche Schriftzitate sind über-

sehen, z. B. S. 5 Z. Sf. (1. Petr. 3, 16), S. 40

Z. 3 f
.

(Gal. 3, 27). Da der Hgb. wenigstens

beim ersten Dialog nicht eine einzelne Hdschr.

abdrucken, sondern einen lesbaren Text gehen

wollte, brauchte er den Eigennamen die grossen

Anfangsbuchstaben nicht vorzuenthalten.

Leipzig. O. v. Gebhardt.

Karl Stange, Zur Theologie des Musaeus.

I. Heft. Halle, Max Niemeyer, 1897. 49 S. 8°.

M. 1,20.

Nach Johann Gerhard, dem Klassiker der

lutherischen Orthodoxie, über den Troeltsch uns

in mustergültiger Weise aufgeklärt hat, ist Jo-

hann Musaeus, der neun Jahre nach des ersteren

Tode sein theologisches Lehramt in Jena antritt,

der bedeutendste Dogmatiker des 17. Jh.s. Man

kennt ihn wenig; immerhin verdient dieser Mann

ein gewisses allgemeines Interesse, hatte er doch

einen ungleich weiteren Blick, als die Mehrzahl

seiner theologischen Kollegen, und zeigte er

doch ein tiefes Verständnis für das, was in

seiner Zeit vorging, auch wenn es sich ausserhalb

der kirchlichen und theologischen Welt abspieltc,

in der er lebte. Mit den Anfängen des engli-

schen Deismus, mit der spinozistischen und car-

tcsianischcn Philosophie hat sich Musaeus ernst-

lich auseinandergesetzt. Doch von der Stellung,

die Musaeus in und zu dem gesammten Wissen

und Erkennen seines Zeitalters einniraint, will der

Vf. leider nicht handeln. Er will nur einen Bei-

trag liefern zur Kenntniss der Theologie des

Musaeus, die er doch wohl in zu grosser Isoli-

rung betrachtet (vgl. Theol. Jahresber. 1897,

S. 838 ff. und bes. Troeltsch, Theo!. Litt.ztg.

1898, Sp. 197 ff), und setzt da allerdings an

einem besonders charakteristischen Punkte ein.

„Das Verhältnis der theologia naturaüs zur thea-

logia rcvelata in dem System des Musaeus* i*1

Gegenstand der Untersuchung. Da Musaeus die

theologia naturalis im Gegensatz zu allen älteren

Dogmatikern, bei denen sie eine mehr unter-

geordnete Stellung einnimmt, zu einem selbst

ständigen Theil seines Systems macht, lohnt es

sich wohl, dies Thema zu behandeln. Le cr

die gewonnenen Ergebnisse soll berichtet wer

den, sobald die übrigen Hefte erschienen sin
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Hoffentlich werden diese sich durch mehr Les-
barkeit auszcichnen, als das vorliegende Anfangs-
heft. Wir wünschen das gerade deshalb, weil

geschichtliche Studien über den Begriff der natür-

lichen Theologie für Philosophen wie Theologen
von ungemeinem Interesse sind.

Kummeisburg b. Berlin. F. Hubert.

Philosophie,

Julius Baumann, Lieber Willens- und Charakter-

bildung auf physiologisch-psychologischer Grund-
lage. [Sammlung von Abhandlungen aus dem Ge-

biete der pädagogischen Psychologie und Physiologie,

bgb. von H. Schiller und Th. Ziehen. I. Bd.

3. Heft] Berlin, Rcuther & Reichard, 1897. 86 S. 8°.

M. 1,80.

Seine bereits aus früheren Veröffentlichungen

bekannte Lehre von der Willens- und Charakter-

bildung fasst Baumann hier noch einmal in dem
durch die Schillcr-Ziehensche Sammlung gegebe-

nen Rahmen zusammen, indem er die Fortschritte

der physiologischen und pathologischen Psycho-

logie sorgfältig berücksichtigt. Nach einem kur-

zen Hinweis auf „die Bedeutung des Physiologi-

schen für das Moralische und Geistige überhaupt“

und einer eingehenderen Behandlung der physio-

logischen Grundlagen des Willenslebens folgen

Erörterungen über die Entwicklung des bewuss-

ten Willens aus dem Triebe und über die Mög-
lichkeit, auf diese Entwicklung einzuwirken.

Oer Hauptthcil der Schrift entwickelt sodann die

Gesetze der Willensbildung im Allgemeinen, die

der Charakterbildung und der moralischen Er-

ziehung im Besonderen. Es folgen noch einige

wesentlich praktisch -pädagogische Bemerkungen
„Zum Moralisch- und überhaupt Geistig-Patholo-

gischen“; den Beschluss macht ein flüchtiger Blick

auf Benckcs und Herbarts Lehren von der Willens-

bildung.

Die Darstellung weiss in geschickter Weise
die theoretischen und die praktischen Interessen

der Pädagogik zu verknüpfen. Sie hält sich

durchaus im Gebiete des Anschaulich-Lebendigen,

sie vermeidet alles Schematisch-Dürre; und zieht

mit glcichmässiger Beherrschung die Erfahrungen

des praktischen Pädagogen wie die Errungen-
schaften der modernen Psychologie zu ihren

Zwecken heran. — Anderseits ist freilich nicht

zu verkennen, dass der geringe Umfang der Ab-
handlung, der durch die Gesammtanlage der

Sammlung geboten war, nicht entfernt ausreicht,

um die Fülle des Stoffes, welche die Willens-

bildung darbietet, im Einzelnen zu durchdringen.
Die nothwendige Folge ist, dass ein grosser
Theil der Probleme nur berührt, nicht erörtert

werden kann, dass namentlich abweichende An-
schauungen nirgends zu ihrem Rechte kommen
(man vergl. z. B. die Polemik gegen Wundt,
S. 25 f.). Auch auf die Darstellung selber hat

der Zwang zum Zusammendrängen bisweilen un-

günstig gewirkt: hierauf wenigstens möchte ich

cs schreiben, wenn die physiologischen und die

psychologischen Reihen des Geschehens mehrfach

in wissenschaftlich nicht zulässiger Weise inein-

ander verschoben erscheinen (z. B. S. 61 unten

über Ermüdung; S. 63 in der Mitte eine auch
stilistisch verfehlte Stelle u. ä.).

Das Büchlein ist nicht für den Psychologen
von Fach, sondern für den praktischen Pädago-
gen geschrieben, und auch auf diesen wird cs

seiner Gesammtanlage nach weniger belehrend

als anregend wirken, das letztere freilich in

hohem Maasse. Und wer da weiss, wie wenig

unsere Schulmänner und sonstigen Erzieher im

Allgemeinen geneigt sind, sich über die hier be-

handelten Fragen und Erscheinungen Gedanken
zu machen, der wird den Werth einer solchen

Anregung gewiss nicht unterschätzen, vielmehr

dem kleinen Buch, das dieselbe in so gediegener

wie geschickter Weise crthcilt, in den genannten

Kreisen weiteste Verbreitung wünschen.

Berlin. Rudolf Lehmann.

Gustaw (!) Bikeles, Zwei philosophische Essays.

I. Zur Genese der menschlichen Affekte.

II. Gedanken über Ethik. Lemberg, Sclbstverl.,

1897. öl S. 8®.

In Nr. I wrerden zunächst diejenigen Affekte

behandelt, zu welchen sich Analogieen auch

unter den Thieren nachweisen lassen, sowie unter

allen Menschenrassen noch vor Erlangung einer

Kultur, als Elternliebe, Eifersucht, Gesclligkcits-

trieb, Mitgefühl, Herrschsucht, Habsucht, Eitel-

keit, Rache; hierauf solche, zu welchen sich

zwar noch theilweise derartige Aehnlichkeitcn

beibringen lassen, die sich aber sonst erst im

Lauf der Zeit und unter besondern Bedingungen

entwickelt haben, als Ehrgefühl, Achtung und

Ehrfurcht, Pietät, Schamgefühl, Hoffnung, Reue,

Gerechtigkeits- und Billigkeitsgefühl. Eben auf

diese besondern Bedingungen soll biebei der

Nachdruck gelegt werden (S. 20). Offenbar

will der Vf. damit eine Erklärung für das Da-

sein und Sosein dieser Affekte beim gegenwär-

tigen Kulturmenschen gegeben haben. Ich kann

das nicht gelten lassen, selbst wenn ich mit der

Behauptung (S. 5), dass das Motiv für die mensch-

lichen Handlungen ein Lust- oder Unlustgefühl,

und dass Affekt ein kombinirtes Lust- und Un-

lustgefühl sei, einverstanden wäre. Denn einmal

ist der Nachweis, dass ein Scelenzustand schon

beim thierischen, halbthierischen, kulturlosen Vor-

fahren des heutigen Menschen vorhanden war,

also in der „Natur des Menschen“ liege, noch

keine Erklärung. Solche Untersuchungen be-

haupten dabei ihren grossen Werth — auch

wenn sie manchmal, wie auch in dieser Schrift,

an die Ebers-Parodie erinnern: „Dass cs im

alten Aegypten auch Kinder gegeben, lässt sich
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aus aufgefundenen Mumien sicher erweisen“. —
Zweitens aber muss vor Allem die gewaltige

Veränderung der Qualität und damit der Mo-
tivationskraft dieser Affekte und Gefühle im

Laufe der Kulturentwicklung erklärt werden, und

hiezu sind in der vorliegenden Schrift nur sehr

ungenügende Ansätze gemacht. Es ist das «auch

nicht anders zu erwarten bei einer Methode, die

nicht weiter führt als zu Tiefsinnigkeiten wie

S. 26: „Ein jeder Affekt, der in jeder mensch-

lichen Seele Widerhall finden kann, wenn auch

erst nach einer gewissen erfolgten Entwicklung

oder nach Erfülltscin gewisser geschichtlicher

Bedingungen ist eine in der menschlichen Natur

tief Begründete und wenigstens unter denselben

Bedingungen nothwendige Reaktion derselben“

oder S. 30: „Nicht an sich ist das Gemüth des

Menschen verschieden von dein des Thieres,

sondern durch die grossere Fortbildungsfähigkeit

des Menschen bekam sein Gemüth einen reicheren

Inhalt“.

Auch Nr. 11 findet die breite Grundlage der

Sittlichkeit in der „natürlichen Ethik“ (S. 36 ff.);

daneben wird die Macht der „Zucht-Ethik“ d. h.

von Beispiel und Gewöhnung anerkannt (S. 43 ff.);

endlich werden auch „Naturphänomene“ (S. 42)
auf ethischem Gebiet zugestanden, und dass wir

es beim „himmelhohen ethischen Aufschwung des
Menschen“ mit „transscendentalen, unsere aus
Erfahrung gewonnenen Vorstellungen übersteigen-

den und für immer uns geheimnisvoll bleibenden
Naturkräften“ (S. 48 f.) zu thun haben. Hiemit
aber ist wiederum die ganze Methode ins Un-
recht gesetzt. Denn wer den Schlüssel zu den
spezifisch ethischen Individualitäten nicht hat,

wird auch die übrigen ethischen Phänomene nicht

recht anzufassen wissen. Das wäre noch deut-

licher geworden, wenn der Vf. statt mit „Ge-
danken über Ethik“ es mit einer Ethik selbst

versucht hätte. Ucberhaupt sind ethische (wie
anderweitig philosophische) Gedanken nur dann
fruchtbar zu diskutiren, wenn sie als Bestand-
theile eines geschlossenen Systems sich geben.

Gruibingcn. A. Iloffmann.

Philologie und Litteraturgeschichte.

Domenico Bassi, Mitologie orientali. I. Mito-
logia babilonesc-assira. [Manuali IJoepli. 274.]
Mailand, Ulrico Hocpli, 1899. XVI u. 219 S. kl. 8°.

Ein Nichtassyriologe, hat der Vf. versucht
aus den vorhandenen assyriologischen Werken,
die sich mit der babylonisch -assyrischen Mytho-
logie beschäftigen, ein gcraeinfassliches Bild die-
ser Mythologie zu entwerfen. Sein Werkchcn
umlasst zwei Haupttbeile: I. „Mythen“ mit den
Unterabtheilungen „Die Schöpfung“ und „Die
Götter“; und II. „Legenden“, von denen be-
sonders behandelt werden: die Legende von
Sargon I., Gudea’s Traumgesicht, die Erschaffung

des Menschen, Paradies und Sündenfall, Oannes,

die Sintflut, der Thurm zu Babel, Izdubar, Adapa

und Etana.

Die Aufzählung dieser 'Titel genügt, um dem

Fachmann klar zu machen, wie das Buch ent-

standen ist: neben Neuem und Neuestem, wovon

gewiss manches auch pessimistischen Assyriologcn

als stichhaltig erscheint, sind veraltete, rainder-

wrerthige und manche heute geradezu als un-

brauchbar zu bezeichnende assyriologiscbc Pro-

dukte für die Darstellung verwertbet, und hierin

liegt für den nichtassyriologischen Leser und Be-

nützer des Buches eine grosse Gefahr, was die

Kritik nicht verschweigen darf. Es ist zu be-

dauern, dass sich der Vf. nicht wenigstens für

das hauptsächlichste von ihm zu benützende Ma-

terial von einem Fachmanne (etwa „fl nostro Te-

loni“) bescheiden Hess, und dies umsomehr, als

wir abgesehen von dem eben erhobenen Eimvand

dem Fleiss und der Sorgfalt des Vf.s nur Lob

spenden können.

Die Litteraturangaben sind, wenn auch nicht

vollständig, so doch mit Geschick und Ausdauer

gesammelt und gereichen der kleinen Scbrilt ge-

wiss zum Vorzug. Vielleicht »st es Bassi ver-

gönnt, in einer zweiten Auflage, die schon heute

wieder manches neue zu berücksichtigen hätte,

wie die Werke von Tallqvist, King, Zimmern

und Jastrow, das veraltete Material auszuscheidc«

und für die Neubearbeitung die Beihilfe eines

Assyriologen zu gewinnen. Sein Sammclfleiss

würde sich reichlich lohnen.

Heidelberg. C. Bezold.

Gotthelf Bronisch, Kascbubischc Dialcktstudien.

I. Heft. Die Sprache der Bclöcü nebst Anhang.

Einige L- Dialekte. Mit gütiger Subvention einer

hohen Provinzial • Kommission zur Verwaltung der

VVestpreussischen Provinzial Museen hgb. [S.-A. a-

d. Arch. f. slav. Philologie.) Leipzig, 0. Harrasso-

witz, 1896. VI u. 88 S. 8°. M. 2,40.

Diese Studien beziehen sich auf die Kascbuben

in den Kreisen Putzig und Neustadt und geben

eine erwünschte Ergänzung der Studien St. Kj-

inults über das Mitteikaschubische. Neuerdings

hat noch Dr. J. A. Mikkola in Helsingfors russisch

seine Beobachtungen über die kaschubischcn Laut-

verhältnisse im nordöstlichen Pommern zum .

druck gebracht unter dem Titel „K izucenijti kaszn

bskich govorov“ [S.-A. aus den Nachrichten &

Klasse f. russ. Sprache u. Litteratur der

Petersburger Akademie der Wissenschaften 13

1897.] Im Globus erschienen verschiedene.'

sätze von Dr. Tetzner in Leipzig zur Ethnogra

phie der Kascbuben am Leba und Gardersce.

Nach dem Zeugnisse Mikkolas, der speziell ü er

die Dialekte von Vjclga-Garnäü und Kä' 11- 1

schrieb, sind Broniscbs Studien eine ausgczctc

netc Leistung. .

Besonders anerkennenswerth ist in der Br.^ 1--10
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Abhandlung die genaue Rücksichtnahme auf die
Accentuation (vgl. S. 27, 84 usw.). Im Journal
des Ministeriums der Volksaufklärung in St. Peters-
burg, 1897, April-Mai-Hcft hat endlich Prof. Bau-
douin de Courtenay eine erschöpfende Charak-
teristik der linguistisch-ethnologischen Sonderheit
des kaschubischen Volkes und seiner Sprache
gegeben unter dem Titel „Kaszubskij jazyk,
kaszubskij narod i kaszubskij wopros*. Mikko-
las, Br.s und Baudouins Arbeiten liegen aber nicht
endgültig abgeschlossen vor, um eine allgemeine
Charakteristik des Kaschubenvolkes zu ermög-
lichen. Bei der zunehmenden Polonisirung und
theilweisen Germanisirung des Kaschubcnstammes
wäre eine erschöpfende Behandlung sämmtlicher
Eigenheiten derselben nicht bloss in sprachlich-

statistischer Hinsicht, sondern auch in Bezug auf
Sitte und geistige Sonderheiten mit Hinzunahme
des historisch-geographischen Elementes äusserst

wünschenswerth. Zu einer monographischen Be-
handlung der Kaschuben in Deutschland liegen

demnach genügende Beobachtungen vor.

St. Petersburg. E. Wolter.

Carolus Hertling, Quaestiones mimicae. Strass-

burger Inaug.-Disscrt. Strassburg, Druck von Du
Mont'Schaubcrg, 1899. 44 S. 8°.

Diese aus einer Strassburger Preisaufgabe
hervorgegangenc Abhandlung bringt im Gegen-
satz zu Crusius den überzeugenden Beweis, dass
die Mimiambcn des Herodas nicht dramatisch
aufgeführt, sondern von einem Rezitator nicht

ohne Aktion vorgetragen seien. Als Gelegen-
heit denkt sich Hertling nicht wie Reitzenstein
das Gastmahl, sondern einen thymelischen Agon
im Theater, in dessen Orchestra wie Herolde,
Rhetoren, Rhapsoden und aller Art Virtuosen,
so auch der Rezitator dieser Mimiambcn aufge-

treten sei; wobei man dann freilich die Bestäti-

gung aus den inschriftlich erhaltenen thymelischen
Programmen vermisst.

Aus der sehr verbreiteten drolligen Nach-
ahmung aller möglichen Wesen, Dinge, Personen,
auf den Märkten und bei Symposien gewerbs-
mässig geübt, habe sich der Mimos des Sophron
entwickelt, der nur zufällig, vielleicht in Folge
von Platons Interesse, aufgezcichnct und so littc-

rarisch erhalten sei.

üasel. E. Betbe.

Karl Welzhofer, Die ars poetica des Horaz.
Kritisch-exegetische Untersuchung. Straubing, Druck
Jer Cl. Attenkoferschen Buch- und Accidcnzdruckerei.
1898. 1 Bl. u . 64 S. 8°.

Die Schrift gliedert sich in zwei grossere
1 heile. Der letzte (S. 38 ff.), der einer Ansicht
Birts folgt und zum gleichen Ziele, wenn auch
weiterhin zu verschiedenen Schlussfolgerungen,
gelangt, beschäftigt sich mit der Rekonstruirung
der Urhandschrift der Horazischen ars poetica.

Mit viel Scharfsinn, aber nicht für Jeden zwin-
gender Beweiskraft wird ein 1 7 zeiliger Papyrus-
archetypus I und ein 1 6 zeiliger Bucharchetypus II

entdeckt und aus Ausfall und Verschiebung ihrer
Blätter, allerdings auch mit Zuhilfenahme innerer
Gründe,, auf die Notbwendigkeit der Streichung
des Verses 421, der Umstellung von Vv 217—
— 50 vor 86 und 319— 322 vor 153 u. a. ge-
schlossen. Wenn der Vf. auch wohl diesem
Theil die Hauptbedeutung beilegen wird, so liegt

doch der grössere Werth in dem ersten weniger
problematischen. Das nicht ganz neue, aber doch
in mannigfach neuer und selbständiger Unter-
suchung gefundene Ergebniss, dass für den ersten
Theil des Traktats die aus andern Autoren er-

weiterte Poetik des Aristoteles die Quelle ist

und die dort aufgestellten Gesichtspunkte auch
hier der Disposition zu Grunde liegen, giebt,

wenn auch nicht alle Aufstellungen einwandfrei
sind und einzelne dem Ziele zu Liebe gepresst
erscheinen, doch manche Förderung für unsere
Reurtheilung der Arbeitsweise des Horaz und
führt manches Räthsel, das sich an die Frage
nach der Anlage des Ganzen wie der Zusammen-
gehörigkeit der einzelnen Theilc knüpft, der
Lösung entgegen.

Münster i. W. Carl Hosius.

A. Chr. Bang, Om Dale-Gudbrand. [Vidcnskabs-

selskabets Skrifter. II. Historisk-filosofisk Klasse.

1897. No. 2.1 Christianin, in Kommission bei Jacob

Dybwad, 1897. 11 S. 8®.

Der norwegische Theologe, der die viel um-
strittene Hypothese von der Unechtheit der nor-

dischen Mythologie als erster vortrug, behandelt

in dem kleinen Aufsatz die Sage von Dale-Gud-

brands Bekehrung durch König Olaf den Heili-

gen. Da die Erzählung in der ältesten isländi-

schen Olafssaga fehlt und in den jungem Quellen

an verschiedenen Stellen eingefügt ist, haben

wir cs mit einer späten Legende zu thun. Dalc-

Gudbrand kehrt zu verschiedenen Zeiten unter

mehreren norwegischen Königen wieder; er ist

also keine historische Figur, sondern der Epo-

nymus der Gudbrandsthiiler. Soweit wird jeder

mit dem Vf. einverstanden sein können. Ent-

schiedenen Widerspruch muss dagegen die Her-

leitung des Thorsbildes zu Hundthorp, dessen

Zertrümmerung Dale-Gudbrands Bekehrung zur

Folge hat, aus dem Bel zu Babel der bibli-

schen Apokryphen erwecken. Die Darreichung

eines täglich wicderkchrenden Speiseopfers an

das Götterbild ist allerdings auf germanischem

Boden auffallend, und dieser Zug könnte durch

einen Geistlichen aus der Erzählung vom Bel zu

Babel entlehnt sein. Aber auch nur dieser eine

Zug! Die Mäuse und Kröten, die aus dem zer-

schlagenen Thorsbild hcrausspringen, haben mit

dem Speiscopfer nichts zu thun; wenn Bang sic

für die Vertilger der Speisen erklärt und dann
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den Priestern des Bel glcicbsetzt, so präparirt

er die nordische Erzählung willkürlich, um sie

aus der jüdischen Sage herleiten zu können.

Krassen aber die Mäuse nicht die Opferspeisen,

so hat das Thorsbild von Hundthorp mit dem
Bel zu Babel nichts zu schaffen.

Osnabrück. W. Ranisch.

Curt Blanckenburg, Studien über die Sprache

Abrahams a S. Clara. Ein Beitrag zur Geschichte

der deutschen Drucksprache im 17. und 18. Jahrhun-

dert. Halle a. S., Max Niemeyer, 1897. IV u. 87

S. 8°. M. 2,40.

Das vorliegende Buch ist als ein Beitrag zur

Geschichte der neuhochdeutschen Schriftsprache

zu begrüssen und hat die besondere Bestimmung,

ein Streiflicht auf die Entwicklung der Druck-

sprache um die Wende des 17. Jh.s zu werfen.

Wir müssen für eine solche Arbeit mehrere

Gesichtspunkte zu Grunde legen. Zunächst ist

die Tkatsache unleugbar, dass sich die Drucke-
reien Mitteldeutschlands von den oberdeutschen

zu Gunsten der fortschreitenden Gemeinsprache
gesondert haben; sodann stehen die Druckereien

in ihrer Gesammlhcit in gewissen Fällen im

Gegensatz zu der grammatischen Regelung der

Gemeinsprache durch die zeitgenössischen Gram-
matiker. Diese selbst nun binden sich keines-

wegs immer an die von ihnen aufgestellten Vor-
schriften und vergrössern damit die Unsicherheit

der Schriftsteller ihrer Zeit. Diese Thatsachen
sind durch die Forschungen über die nhd. Schrift-

sprache festgestellt, zuletzt durch Burdach. —
Mit Rücksicht nun auf die geographische und
konfessionelle Zugehörigkeit Abrahams wird sich

von vornherein in seiner Schreibweise die ober-
deutsche katholische konservative und partikula-

ristische Orthographie und Grammatik finden
lassen, welche geradezu ein Charakteristikum der
Litteratursprache des 17. und 18. Jh.s geworden
ist. Die Untersuchungen Blankenburgs bestätigen
das. Nachdem er einleitend auf die Stellung
Abrahams zu seiner Zeit, zu der Gemeinsprache
iin Allgemeinen und auf den Ton und die Ten-
denz der Schriften hingewiesen, giebt er seine
Stellung zu der bisherigen Abraham -Forschung;
er wendet sich vornehmlich gegen das Verfahren
Laucherts, erkennt die Gleichwertigkeit der von
diesem benutzten Nachdrucke nicht an, weil die

Geschäftspraxis jener Zeit solche sogar häufig
als Neudrucke fälschlich ausgab. Der Vf. hebt
richtig hervor und weist des Genaueren nach,
dass 1. Abraham der Typus eines von der ge-
meinsprachlichen Bewegung unberührten katholi-
schen oberdeutschen Schriftstellers um die Wende
des 17. Jh.s ist; Beleg dafür ist der Gebrauch
von Formen wie liecht, eines (= einst), mehri&l,
Ictaney (Wiener Druck 1710: lilanci), predig,
gewest, geforeitlen, gewünschen (jedoch: ‘Deo gra-

tms’ Wien 1683: gewünscht), kirnte, stund, thale

(Praet. 1. und 3. Sing.). Neben vorherrschend

bairisch- österreichischen sind auch schwäbische

Elemente vertreten: Rundung von ei)eu, z. B.

Tettch, Heurat (S. 48 und 49). 2. Die späteren

Ausgaben tragen im Verhältnis zu den älteren

zumeist einen abweichenden Charakter und

schliessen sich, wie die mitteldeutschen Aus-

gaben überhaupt, mehr der Gemeinsprache an.

3. Am meisten gemeinsprachlich sind die Kölner

Drucke und das ‘Narrennest’ von 1705— 1710.

4. In bestimmten Fällen (Synkope, Flexion der

Adjektivs S. 82) nehmen weder mitteldeutsche

noch jüngere oberdeutsche Druckereien eine

Aenderung vor. 5. Gerade das älteste Werk

‘Deo gratias’ weist in allen Ausgaben zuweilen

Schreibungen auf, die erst der modernen neu-

hochdeutschen Gemeinsprache angehören (ge-

wünscht, Predigt). 6. Das Erscheinen gewisser

oberdeutsch -mundartlicher Eigenheiten Abrahams

in geographisch und sprachlich verschiedenen

Druckorten spricht für das Einwirken von Vor-

lagen (
liecht in den Kölner Drucken. S. 40).

7. Zuweilen ersetzen spätere Drucke Wörter

durch sinnverwandte Formen (
lehrnen durch ler-

nen oder lehren ersetzt im 'Narrennest
1

1 703

17 10).

Im Einzelnen gebe ich folgende Ergebnisse

Bl.s kurz wieder: A. Vokalistnus: Abweichend

vom Nhd. steht in den oberdeutschen Drucken

des 17. Jh.s Doppelschrcibung sowohl nach aller

Kürze als tl nach alter, heute noch bewahrter

Länge. Ebenda gehen Dehnungen wie Beih,

Fahl nebenher. Die Monophtlmngirung und

Diphlhongirung steht unter dem Einfluss der

Tradition der obd. Schriftsprache und der. ge-

wöhnlichen Aussprache Abrahams: uo meist zu

u verkürzt vor /, l und tu, daneben begegnet

häufiges ne. Altes ei ist bairisch-dialcktlich mit

ai, neues ei mit ei gegeben, ausser in den

Drucken des 18. Jh.s und den Kölner. Voka-

rundung und Entrundung, Synkope und Apokope,

unumgclautete Formen herrschen in den älteren

obd. Ausgaben. B. Konsonantismus: Gemein-

sam mit der oberdeutschen katholischen Litteratur

spräche weisen die Drucke ein wirres Schwan-

ken zwischen harten und weichen Konsonanten

auf, dieser Zustand macht erst in den jüngeren

Ausgaben (Köln 1693, Salzburg 1705— U

einer sichtlichen Anpassung an die Gemein

spräche Platz. In den älteren oberdeutsc en

Drucken wechseln d, dt und t für t im 1 aUt '

/ herrscht im Auslaut. Oclter begegnet a tes

in haubl in den Wiener und Salzburger Drucken.

Mundartlich ist auch die Epithesc von l 0 er

nach n, s, ch, von b nach ni
;
Schreibung

y
u

h z. B. in Viech. Konsonantenhäufung versc win

det nicht ganz. C. Flexion: I. Verb.: !• ormen.

wie ich gib, ich und er gäbe
,

schw. Praet.

Part, von st. Verb. (geliebt ,

gehattl), Fortjassung

des ge- bei dem Part. Praet. sind bair. <>
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und finden sich in allen Drucken des 17. Jb.s,

nur die Ausgaben des 18. Jh.s inodernisircn.

11. Nomen: Bildung des Plural von Dorn und

Baum auf -er. Adj. und Part. Prät. werden im

Einklang mit der älteren nhd. Litteratursprache

in allen Drucken in prädikativer Stellung auf -er

gebildet. — Vermisst habe ich durchgehends

eine annähernde Angabe der Häufigkeit der Be-

lege in ihrem Verhältniss von Druck zu Druck,

zuweilen verwirrt die Sonderung von Gemein-

sprache und Litteratursprache, nicht immer klar

ist die Auseinanderhaltung von ‘Sprache Abra-

hams’ und ‘Sprache der Drucke 1

.

Berlin. Friedrich Scholz.

Otto Hendreich, Alfred de Müsset ein Ver-

treter des „Esprit gaulois“. [Wissenschaftliche

Beilage zum Jahresbericht der Luisenstädtischen Ober-

rcalschule zu Berlin. Ostern 1899.] Berlin, R. Gacrt-

ner (H. Heyfelder), 1899. 25 S. 4°. M. 1.

Auf eine einleitende Untersuchung der Eigen-

art des gallischen Geistes lässt der Vf. eine kurze

Charakteristik der litterarischen Hauptvertreter

dieses „esprit gaulois“ von Rutebeuf bis Voltaire

folgen. Er erwähnt dann im Haupttheil seiner

fleissigen und klaren Arbeit, dass von ihnen be-

sonders Lafontaine, Molierc und Regnier Musset’s

Licblingsdichter und Vorbilder gewesen sind, und

weist nach, dass Müsset jener grossen Dichter-

familie zugerechnet werden muss, weil er alle

die typischen Eigenschaften der gallischen Rasse

besessen und in seinen Werken zum Ausdruck

gebracht habe.

In dem beigefügten Litteraturverzeichniss

finden sich die neuesten einschlägigen Werke
nicht vor. Es fehlen z. B. Faguet, XIXC siede,

Brunetiere, Involution de la poesie lyrique und

Evolution de la poesie dramatique und Barine,

A. de Müsset (coli, des Grands Ecrivains fran^ais).

Charlottcnburg. H. Engel.

Paul et Victor Glachant, Papiers d’autrcfois.

Avec une prefnee de Emilo Faguet. Paris,

Hachettc et Cic, 1899. XVII S., 1 Bl. u. 312 S. 8°

mit 1 Facsimile. Fr. 3,50.

Von den 34 Handschriften V. Hugos, die im

Besitze der Pariser Nationalbibliothek sind, unter-

suchen die Brüder Glachant drei: Orientales,

Chdtimenls, Legende des Siecles. Wir erfahren

dabei einzelne interessante Details, z. B. von
den Zetteln, auf denen die Orientales geschrie-

ben sind, genauere Daten, richtigere Lesarten.

Einiges ist zu merken, z. B. dass von den Chdti

-

ments das bekannte l'Expiation (V, 1 3) schon

1847 entworfen war, u. dgl. Von den allge-

meinen Bemerkungen ist z. B. die, dass Hugo
die Aktualitäten, Maasslosigkeiten, gewaltsamen

Antithesen erst nachträglich einfügte, kaum neu,

aber interessant belegt. — Ein zweiter Aufsatz

behandelt die Zeichnungen und Risse im Manu-

skript der Travailleurs de la wer, durchwegs

Zerrbilder und Ungeheuerlichkeiten. — Von
Lamartine einige Fragmente von wenig Belang.

— Zwei Aufsätze beschäftigen sich mit Fr.

Dübner, einem deutschen Philologen, den Didot

nach Paris zog, der sein Leben dort verbrachte

und viel Tüchtiges leistete an Ausgaben, Schul-

kommentaren, sich besonders auch mit der Lehr-

methode befasste, aber sein etwas widerborsti-

ges deutsches Wesen bis zu Ende behielt. Ge-

recht wird diese Studie, die sich mehr auf Stim-

mungen als Gedanken einlässt, eher geistreich

ist als Geist erfasst, ihrem Gegenstand eben

nicht; doch bietet sie manches Dankenswerthe.

— Vorgedruckt ist ein anscheinend offizieller

Bericht E. Faguets, worinnen er sich, wie mich

dünkt, über den Herrn Dekan der Pariser Fa-

kultät lustig macht, aber auch mehrere gute

Dinge sagt.

Budapest. Pb. Aug. Beck er.

Geschichtswissenschaften.

Hermann Frankfurth, Gregorius de Monte-

loiigo. Ein Beitrag zur Geschichte Überitaliens in

den Jahren 1238— 1269. Marburg, N. G. Elwert, 1898.

VIII u. 108 S. 8“. M. 2.

Wenn wir hören, dass Friedrich II. wieder-

holt von Gregor IX. und Innocenz IV. verlangt

hat, dass Gregorius von Montelongo, der, wie

der Vf. abweichend von Winkelmann annimmt,

schon am 6. August 1238 zum Legaten der

Lombardei ernannt worden war, aus dieser

Stellung abberufen werde, so ist kein Zweitel

mehr möglich, dass der Versuch, die Thätigkcit

dieses Legaten zum Gegenstand einer Einzel-

Untersuchung zu machen, nicht nur für „die

Geschichte Oberitaliens“ ,
sondern auch für die

Reichsgeschichtc von Interesse sein muss. Dass

es sich natürlich dabei nur um die amtliche

Thätigkeit des Mannes handeln kann, und nicht

um seine persönliche Individualität, das liegt auf

der Hand. Um von der letzteren ein nur an-

nähernd richtiges Bild zu entwerfen, dazu hätten

die vorhandenen Quellen auch wohl kaum aus-

gereicht. Aber wie gesagt, der Legat intcrcssirt

uns hier mehr, als die bestimmte Person. Denn

vielleicht hätte ein Anderer in der gleichen

Stellung nicht die kühne Entschlossenheit und

die militärischen Fähigkeiten Montelongos an den

Tag gelegt, aber sein grundsätzliches Verhalten

gegenüber den Kommunen, den Prälaten und den

Grossen Oberitaliens, das war ihm doch durch

die Verhältnisse vorgezeichnet. Und gerade dar-

auf beruht das Hauptinteresse der Arbeit Frank-

furths, dass er uns zeigt, auf welchem Wege und

mit welchen Mitteln Montelongo sein Ziel, die

Kommunen der Lombardei für die Kirche zu ge-

winnen, verfolgt hat. Dass dabei nicht immer

der gerade Weg eingcbalten wurde, dass Monte*
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longo sogar vom Verdachte des Verrathes nicht

frei geblieben ist, das befremdet uns schliesslich

noch weniger, als wenn wir erfahren, wie der

Legat zuweilen den direkten Befehlen Roms einen

gewissen passiven Widerstand entgegensetzte,

falls sic etwa seine eigenen Absichten kreuzten,

und dass er im Notbfallc kein Bedenken trug,

die Interessen eines lombardischen Bisthums zu

opfern, wenn er auf diese Weise den Anschluss

einer Kommune an die Kirche erreichen zu können
hoffte. Hat er doch z. B. das Kapitel zu Ver-

celli genöthigt. zu Gunsten der Stadt auf die ihm
zustehenden Grafschaftsrechte zu verzichten. Der
Legat stellt eben in seiner Person das Bundniss

der Kurie mit den Lombarden dar, und der

Rücksicht auf diesen Bund müssen alle anderen
Rücksichten weichen. Es ist deswegen auch
ganz natürlich, dass schon die Möglichkeit einer

Annäherung zwischen Kirche und Kaiser auf die

Stellung des Legaten zurückwirkt, dass er um
seine Abberufung bittet, sobald er von den Ver-
handlungen des Kaisers mit Innocenz die erste

Kunde erhält. Aber die Verhandlungen zer-

schlugen sich ja, und Montelongo hat seine Stelle

erst 1252 aufgegeben, um den Patriarchenstuhl
von Aquileja zu besteigen. Auffallend ist cs
doch, dass diese verdienstvolle Legatenlaufbahn
nicht mit dem Kardinalat abschloss. Dem Schau-
platz seiner bisherigen Thätigkeit aber ist Mon-
telongo nicht bloss räumlich nabe geblieben,
sondern er hat auch fernerhin den Dingen in Ober-
italiens seine stete Aufmerksamkeit geschenkt. Die
I hätigkeit Montelongos als Patriarch von Aquileja
ist von dem Vf. wohl absichtlich weniger ein-
gehend geschildert, da ihm, wie es scheint, die
oberitalienischen Vorgänge nun einmal näher
lagen; aber skizzirt ist sie ja immerhin. Was
Fr.s Arbeit auszeichnet, ist die ruhige Objek-
tivität, mit welcher er an der Hand der Regesten
den Spuren der Thätigkeit seines Helden folgt,
ohne jemals dessen Verdienste übertreibend in
ein falsches Licht zu rücken. Neues Material
hat er ja allerdings nicht erschlossen; immerhin
ist der Gang der Dinge für einzelne Jahre ge-
nauer festgelegt, so dass auch nach dieser Rich-
tung hin seine Arbeit verdienstlich ist.

Hadamar. H. Otto.

Theodor Elze, Luthers Reise nach Rom. Berlin.
Alexander Duncker, 1899. XI u. 99 S. 8®. M. 2,50.

Der um die Geschichte der rcformatorischen
Bewegungen in Italien wohlverdiente Vf. stellt es
in diesem schön ausgestatteten Schriftchen als
seine Absicht hin, „die von Luthers Reise Kunde
gehenden zerstreuten Nachrichten und Aeusse-
rungen am Faden des zurückgelegten Weges
aneinanderzareiben und so die Reise selbst zu
vergegenwärtigen- (S. VII), und Dr. Elzes lang-
ja ii igei Aufenthalt in Italien, seine Kcnntniss von
Land und Leuten, ein eingehendes Studium gleich-

zeitiger oder beinahe gleichzeitiger Reisebescbrei-

bungen haben ihn ohne Zweifel in den Stand

gesetzt, manche lokal unbestimmte Erinnerungen

Luthers richtiger als bisher zu deuten, was dank-

bar anerkannt werden soll; aber wenn er gegen-

über Hausraths Schrift „Luthers Romfahrt“ (Ber-

lin 1894) mit Emphase bemerkt: „Unsere Er-

zählung sucht nicht den Ruhm geistreicher und

scharfsinniger Kombinationen, sondern die den

Thatsachen innewohnende Kraft der Uebencu-

gung“ (S. VIII), so muss gesagt werden, dass

er nicht selten in den von ihm gerügten Fehler

verfällt, Dinge, die lediglich auf Kombination und

Verrautbung beruhen, als positive Gewissheit hin-

zustellen, und aus diesen so gewonnenen, ver-

meintlichen Thatsachen mit gleicher Sicherheit

auf andere zu schliessen. Zudem wird schon

Vieles deshalb sehr zweifelhaft, weil der Vf. ent-

gegen meinem Nachweis (Ztschr. f. Kirchengcscb.

II, 1878, S. 460 ff.), dass die Romreise Luthers,

der damals übrigens noch nicht Professor war

(S. 24), in das Jahr 1511 fällt, was jetzt so

ziemlich allgemein angenommen ist, lediglich auf

Grund der älteren Tradition, die er am Schluss

zusammenstellt, ohne sich mit der Begründung der

neuen Auffassung, die er wesentlich auf Neuc-

rungssucht (S. 94) zurückzuführen scheint, aus*

einanderzusetzen, schon in das Jahr 1510 sein.

Erlangen. Theodor Kolde.

Max Bär, Die deutsche Flotte von 1 848— 18

—

Nach den Akten der Staatsarchive zu Berlin und Han

nover dargestcllt. Leipzig, S. Hirzei, 1898. V u-

331 S. 8°. M. 3.

Jetzt, wo das deutsche Reich endlich daran

gebt, sich eine Flotte zu schaffen, erweckt ein

Buch über die erste deutsche Flotte aul Grund von

Forschungen in den Archiven der beiden damals am

meisten betheiligten Staaten, das Max Bär kürz-

lich veröffentlicht hat, gewiss lebhaftes Interesse.

Freilich ist vor sieben Jahren darüber bereits eine

tüchtige Arbeit von Alfred Zimmermann in dessen

Geschichte der prcussisch-deutschen Handelspolitik

(Oldenburg, Schulze) S. 632—685 erschienen, die

dem Herrn Vf., dessen eigentliches Forschungs-

gebiet, so viel mir bekannt, nicht die neueste Ge-

schichte bildet, unglücklicherweise ganz entgangen

ist. Aber Bär bringt doch eine ganze Menge neues

Material, das nicht der Bedeutung entbehrt, na-

mentlich aus hannövrischen Akten. Ucberhaup*

hat er, vielleicht unbewusst, mehr vom hann<iri-

schen Standpunkt geschrieben, ohne gerade «

preussische Politik zu verkleinern oder sich ü «*

die Schwächen der hannövrischen zu täuschen,

während Zimmermnnn mehr den preussischen

Standpunkt eingenommen hat. Vielleicht Litte

in B.s Darstellung die Person des Prinzen A* 1

bert noch mehr hervortreten können. Anstatt

dessen wird dem wackeren ersten deutsc en

Admiral Brommy vielleicht zu viel Beachtung g (
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schenkt. Dass Preussen schon am 13. Januar

1851 den Antrag auf Auflösung stellte, Ist eine

Thatsache, die Zimmermann schon bat, B. aber

anscheinend nicht kennt. Zimmermann giebt

auch die interessante, das Interesse des ideen-

reichen Königs für die Flotte bekundende Denk-
schrift Friedrich Wilhelms IV., die B. ebenfalls

nicht genauer gekannt zu haben scheint (er

spricht von ihr als von einer „Kabinctsordre“).

Noch manche andere wichtige Einzelheit ist B.

entgangen. Auch dass das gar nicht so unver-

ständige Mitglied des Marineausschusses Kerst

zuerst den Jahdebusen als Marinehafen in Vor-

schlag brachte, hätte wohl erwähnt werden

können. Man vermag bei B. nicht ohne leb-

haftes Mitgefühl nnchzulesen, wie die grossartige

Begeisterung für die Flottensacbe angesichts der

unentwirrbar verwickelten Verhältnisse kläglich

zu schänden werden musste, hauptsächlich durch

das Widerstreben Oesterreichs, daneben auch

Sachsens und Kurhessens, und ermisst, welche

Fülle werthvoller Arbeitskraft durch Männer wie

Duckwitz, Radowitz, Kerst, Jordan, Wangenheim,

Prinz Adalbert, Bismarck u. v. a. nutzlos an diese

hoffnungslose Sache verwendet worden ist. Dass

ein verkommenes Genie — anders kann man
kaum sagen — wie Hannibal Fischer mit der

Auflösung der Flotte betraut wurde, fehlte ge-

rade noch, um die Tragödie vollkommen zur

Tragikomödie zu gestalten. Von Fischer ent-

wirft auch Herzog Ernst in seinen Denkwürdig-

keiten eine Charakteristik, die zur Vergleichung

mit der von dem Bremer Smidt gegebenen heran-

gezogen werden konnte. Die beigegebenen

Aktenstücke, darunter mehrere längere farben-

reiche Schreiben Bismarcks, bilden eine will-

kommene Ergänzung der inhaltrcicben Darstellung.

Koblenz. H. v. Petersdorff.

G. Korn, Die Medizin im neunzehnten Jahrhun-

dert. 2 Bde. [Am Ende des Jahrhunderts. Rück-

schau auf 100 Jahre geistiger Entwickelung. Bd. X
u. XI.) Berlin, Siegfried Cronbach, 1899. 2 Bl. u.

191 S., 2 Bl. u. 148 S. 8°. M. 5.

Am 18. Juli 1891 erlangte der Vf. beider

Bändchen, Herr Georg Korn aus Berlin, mit

einer flott geschriebenen, verständigen und vom
wissenschaftlichen Standpunkt aus nicht werth-

loscn Dissertation
: „ Joseph-Ignace Guillotin ( 1 7 3

S

— 1814). Ein Beitrag zur Geschichte der Me-
dizin und des ärztlichen Standes“ hier in Berlin

die medizinische Doctorwürde. Seitdem sind wir

ihm in einzelnen Beiträgen für die „Allgemeine

Deutsche Biographie“ wiederholt begegnet, welche

beweisen, dass er die neueste Geschichte der

Medizin zu seinem besonderen Lieblingsstudium,

vielleicht deren Darstellung zur Lebensaufgabe

erwählt hat. Diese Mittheilungen sind hier vor-

aufzuschicken, weil sie ein günstiges Vorurtlieil

gegenüber den jüngsten Veröffentlichungen des

Vf.s wecken und in gewissem Sinne rechtfertigen.

Dies günstige Vorurtheil wird in jeder Beziehung

durch die Musterung der Werke selbst bestätigt.

Abgesehen von kleineren Versehen, Druckfehlern,

deren Aufführung überflüssig ist, bietet das eine

der oben angeführten Bändchen eine gewandte

und vornehme, objektive, dabei vollständige Dar-

stellung der Entwickelung, welche die Heilkunde

während des 19. Jh.s genommen hat. Der Vf.

hat seine Aufgabe, die Geschichte der Medizin

dem kürzeren Rahmen der für gebildetere Laien-

krcisc bestimmten Cronbachschen Encyklopädäe

anzupassen, so vorzüglich und geschickt gelöst,

dass er damit auch dem Mediziner von Fach, ja

selbst dem Historiker der Medizin eine werth-

volle Gabe geschenkt hat. Noch werthvoller ist

das andere Bändchen, in welchem er einige

Sonderzweige der Heilkunde, die gerade in cler

Gegenwart wegen ihres innigen Zusammenhanges

mit der modernen Kultur überhaupt grosse Be-

deutung gewonnen haben, aus dem Rahmen der

universalgeschichtlichen Darstellung losgelöst für

sich entwickelungsgeschichtlicher Betrachtung

unterzogen hat. Es sind das die öffentliche

Gesundheitspflege, die Irrenheilkunde und das

Kapitel, dem man in der Gegenwart nicht übel

die Bezeichnung der „sozialen Medizin“ beigelegt

hat. Hier ist der Vf. weit über seine eigentliche

und ursprüngliche Aufgabe des strengen Histo-

rikers hinausgegangen. An nicht wenigen Stellen

nimmt er gleichzeitig den Standpunkt des ge-

wandten und fesselnden, geschickt plaudernden

kritischen Feuilletonisten ein, der eine Reihe

noch nicht ganz abgeschlossener, im vollen Fluss

befindlicher Maassnahmen auf ihre Bedeutung für

die Entwickelung der Zukunft würdigt, übrigens

in sehr verständiger Weise. Wir erhalten bei

dieser Gelegenheit ein ausserordentlich reich-

haltiges statistisches und anderweitiges Material

und den Beweis, dass der Vf. die behandelten

Gegenstände mit grosser Liebe und Sachkunde,

ebenso gründlich wie vorurth eilsfrei studirt hat.

Namentlich dürfte das, was K. zur Geschichte

des ärztlichen Standes im 19. Jh. aus zuver-

lässigen Quellen zusammengetragen hat, von

einer reifen Auffassung der Dinge zeugen, die

gerade für den noch jugendlichen Vf. anerkennens-

werth ist.

Berlin. J- Pagel.

Rechts- und Staatswissenschaften.

Karl Kautsky, Die Agrarfrage. Eine Uebersicht

über die Tendenzen der modernen Landwirtschaft

und die Agrarpolitik der Sozialdemokratie. Stuttgart,

J. H. W. Dietz Nachf., 1899. VIII u. 4M S. 8".

M. 5.

Das vorliegende Buch verdankt seine Ent-

stehung einem innerhalb der Sozialdemokratie

empfundenen praktischen Bedürfnis;*. Man batte
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seit geraumer Zeit angefangen einzusehen, dass

der Siegeszug der Sozialdemokratie vor den

Thoren der Stadt Halt machte. Man bemühte

sich daher, die Ursachen zu ergründen, aus

denen die Bauern sich dem Sozialismus gegen-

über so ablehnend verhielten. Auf dem Bres-

lauer Parteitage 1894 wurde ein „Agrarpro-

gramm“ vorgeschlagen, das die Bauern gewinnen

sollte, jedoch wegen der darin enthaltenen For-

derung des Schutzes des bäuerlichen Eigenthums

die schärfste Opposition der strengen Marxisten

erregte. Letztere machten bemerklich, dass auf

diese Art der Grundgedanke des Sozialismus,

die „Vergesellschaftung“ der Produktionsmittel,

über den Haufen geworfen werde — das vorge-

schlagene Programm wurde abgelehnt. In der

sozialistischen Presse dauerte jedoch der Kampf
weiter; es wurde von mehreren Seiten auf die

Gleichwerthigkeit, ja Ueberlegenheit des Klcin-

grundbesitzes hingewiesen. Kautsky, der schärfste

Gegner des Agrarprogramms, hielt an der Ueber-

legenheit des Grossbetriebes fest und sah auch

in der Landwirthschaft im Wesentlichen, wenn
auch langsamer, sich die gleiche Entwicklung

vollziehen, wie in der Industrie. In dem vor-

liegenden Buche versucht er seine Meinung in

umfassender Weise zu begründen. Es beruht

jedenfalls auf sorgfältigem Studium der neueren
und neuesten deutschen, englischen, französischen,

amerikanischen agrarstatistischen Publikationen,

enthält eine Fülle von Stoff in anregender, inter-

essanter Darstellung und ist auch für den Ver-
treter der gegnerischen Auffassung sehr be-

achtenswerth. Bemerkenswerth ist, dass K. in

vielen Punkten, trotz aller prinzipiellen Feind-
schaft, sich mit der konservativ-agrarischen Auf-
fassung berührt, er leugnet nicht das Vorhanden-
sein einer landwirtschaftlichen Krisis und ver-
weist auf die zunehmende Bodenvcrschuldung,
polemisirt gegen die Auffassung, die den Grund
und Boden als Kapital ansieht. In Bezug auf
das eigentliche Grundproblem, die technische und
wirtschaftliche Ueberlegenheit des Grossbetriebes,
sind freilich seine Gründe nicht ausreichend;
noch weniger sind sic es in Bezug auf die tat-
sächlich vorhandenen Entwicklungstendenzen. K.
sieht eine Tendenz auf Zersplitterung des Grund-
eigentums, Bildung von Zwergbesitz neben einer
Akkumulation hergehen und erklärt die Zersplitte-
rung in der Hauptsache aus dem Arbeiterbedarf
der grösseren Betriebe. Mit Recht verweist
schon ßufgokoff darauf (Brauns Archiv 1899,
S. 717), dass die Zersplitterung nicht in den'
Gebieten stattlindc, in denen der Grossgrund-
besitz vorwaltet. In Deutschland hat von 1882
--95 gerade der klein- und mittelbäuerliche Be-
sitz (von 5— 20 ha landwirtschaftlich benutzter
. . . .) die stärkste Zunahme erfahren, die Anzahl
dieser Betriebe ist von 926605 auf 998 804
gestiegen, die bebaute I 'lache entsprechend von

9 158 398 auf 9 721 875 ha; die Betriebe über

20 ha sind von 306 501 bloss auf 306 828 ge-

stiegen, die zugehörige Fläche von 17 694202

auf 17 704 230. Das ist doch keine Entwick-

lung im marxistischen Sinne. Gewiss dürfte die

Zunahme der Fläche der Betriebe von 5— 20 ha

(56347 7 ha) zu etwa Vs— XU auf Rechnung

der Rentengutsbildung und inneren Kolonisation

zu setzen, z. Th. auch darauf zurückzuführen sein,

dass gerade Kleinbauern eher im Stande waren,

früher unbebaute Parzellen minderwertigen Bo-

dens der Kultur einzuverleiben (die gesammte

landwirtschaftlich bebaute Fläche ist ja um ca.

648969 ha gestiegen), während der Grossgrund-

besitz mitunter vom Gutshofe abgelegene Acker-

flächen geringster Bodenbonität aufgeforstet haben

mag. Die Bearbeitung mit Lohnarbeitern kann

eben unter gewissen Bedingungen unrentabel

sein, während der Kleinbauer froh ist, seine Ar-

beitskraft vollständiger ausnutzen zu können.

K. zählt eine Reihe von Vorteilen auf, die der

rationelle Grossbetrieb dem Kleinbetrieb gegen-

über habe. Man kann gewiss zugeben, dass der

Grossgrundbesitz durch die Maschinenanwendung

menschliche Arbeitskraft sparen kann. Allein Ma-

schinen sind ja z. Th. bereits dem Mittelbauern,

sicher aber dem Grossbauern zugänglich, Dampf-

dreschmaschinen, selbst Dampfpflüge können

auf genossenschaftlicher Grundlage oder mietb-

wcisc beschafft werden. Es würde sich in der

Hauptsache handeln um die Konkurrenzfähigkeit

des eigentlichen Kleinbetriebes gegenüber dein

Gross- und Mittelbetriebe. Selbst wenn wir alle

Besitzungen bis zu 20 ha als Kleinbetriebe ohne

Maschinenanwendung auffassen (was keineswegs

voll zutrifft), so würden doch diese kleineren

Besitzungen weniger als die Hälfte der land-

wirtschaftlich benutzten Fläche enthalten. Aber

auch zwischen dem eigentlichen Kleinbetrieb

(ohne Maschinenanwendung) und dem Grossbe-

triebe sind die Differenzen in der Leistungs-

fähigkeit nicht sehr gross. K. hat es unter-

lassen, genau diese Differenzen zu präzisiren.

Die verlorenen Feldraine des Kleinbetriebes I

spielen doch keine sehr grosse Rolle. V\ enn

K. (S. 94) anführt, dass 50 Bauernstellen 50

Pflüge, Eggen und Wagen bedürfen, wo der

Grossbetrieb vielleicht mit Vio dieser Zahl aus-

kommc, so mögen ihm vielleicht Parzellenbc-

sitzungen unter 1 ha vorgeschwebt haben, der

kleinbäuerliche Mittelbcsitz von 5— 20 ha wird

schwerlich auch nur um V4 mehr Pflüge usw.

bedürfen, als der Grossbesitz. Das Enscheidendc

sind aber die Maschinen. Da ist aber doch

selbst für die Dreschmaschine längst festgestellt,

dass sie, dem Handdrusch gegenüber, kauen

über V$ an Kosten spart. Allerdings drischt sie

die Garben besser aus (es werden um ca. 10 u

mehr Körner gewonnen). Was den Damplpdug

anlangt, so waren die Meinungen darüber, ob er
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der Spannhaitang gegenüber überhaupt an

Kosten spart, getheilt; zugegeben wird meist,

dass er die Erträge um 10—20% steigert.

Auch bei der Anwendung von hochmodernen

Compound - Dampfpflügen werden wir die Ge-
sammtleistung schwerlich zu mehr als 30—40 %
höher annehmen dürfen, als bei der Spannkultur.

Aehnlich liegen die Dinge bei den Feldbahnen

feine vortreffliche neuere Gegenüberstellung der

Kosten der Maschinenarbeit im Verhältniss zur

Handarbeit finden wir in dem Buche von Dr.

Bensing (Einfluss der iandw. Maschinen auf Volks-

u. Privat wirthsebaft, Breslau 1897). Die Boden-

kultur beansprucht aber doch kaum viel über

50—60% der Arbeitskraft der landwirtschaft-

lich Erwerbsthätigen, ein bedeutender Tbeil ist

auf die Viehzucht zu rechnen. Da sind aber

die Differenzen ganz minimal, resp. ist der Klein-

bauer dem Grossgrundbesitzer sogar überlegen,

weil der crstcre sein Vieh selbst wartet, daher

grösste Sorgfalt anwendet, während der Gross-

grundbesitzer sich auf seine gemieteten Arbeiter

verlassen muss. Und gerade der Kleinbauer

liegt, wie auch K. weiss, in weit stärkerem

Grade der Viehzucht ob, als der Grossgrund-

besitzer. Es ist gewiss richtig, dass die Land-

wirthsebaft heute eine schwierige Wissenschaft

darstellt, gewiss kann der Kleinbauer keine land-

wirtschaftlichen Experimente vornehmen, weil

ihm dazu Kenntnisse und Mittel fehlen. Nichts-

destoweniger kann er die Resultate der wissen-

schaftlichen landwirtschaftlichen Untersuchungen

in Bezug auf Düngung und Samenauswahl sich

aneignen und damit die Bodenerträge gerade so

hoch, mitunter aber in Folge von sorgfältigerem

Behacken, Ausjäten von Unkraut noch höher

heben, als der Grossbetrieb. Damit dürfte auch

der Widerspruch, den K. bei Sering zu linden

glaubt, indem Sering einesteils die Ucberlcgen-

heit des Kleinbetriebes behaupte, anderenteils

aber den Grossgrundbesitz als 'Präger des land-

wirtschaftlichen Fortschrittes ansehc, erledigt

sein. Dagegen dürfte K. Recht haben, wenn
er die grössere Abrackcrung des Kleinbauern

dem Gutsbesitzer gegenüber als ein irrationclles

Moment ansieht, das in der Hauptsache bewirke,

dass die kleinbäuerlichen Besitzungen relativ

teurer bezahlt werden, als die grossbäuerlichen,

letztere teurer als grössere Betriebe. Mag
man nun auch den heute meistenteils vorhan-

denen grösseren Reinertrag des Kleinbetriebes

z. Th. auf irrationelle Momente zurückführen,

jedenfalls ergeben selbst die rationellen Momente
(Maschinenanwendung) kein bedeutendes Ueber-

gewicht des Grossgrundbesitzes. Und schliess-

lich ist doch eben die grössere Arbeitsleistung

des Kleinbauern ein Moment, das für die wirt-

schaftliche Entwicklung schwer ins Gewicht fällt,

cs ist eben etwas Gegebenes, faktisch Vorhan-

denes, mit dem eine Theorie, die in der wirt-

schaftlichen Entwicklung das Heil siebt, durch-

aus rechnen müsste. Es ist unverständlich, wie

K. die faktische Ueberlegenheit des Klcinbcsitzcs

in Bezug auf den Reinertrag zugeben und den-

noch den Marxismus als auch für die Landwirt-

schaft im Wesentlichen zutreffend ansehen kann.

Berlin. C. Ballod.

Kunstwissenschaften.

Guido Maria Dreves, Godescalcos Lintpur-

gensis. Gottschalk Mönch von Limburg an

der Hardt und Propst von Aachen, ein Prosa-

tor des 11. Jahrhunderts. Fünf ungedruckte

Opusculn mit historischer Einleitung und einem An-

hänge von Sequenzen. Leipzig, O. R. Reisland,

1897. 219 S. 8°. M. 7.

Dieses Werk ist als erstes Heft einer Reihe

von historischen Monographien gedacht, die sich

an die Analdcla Hymnica medii aevi anscbliessen,

und worin namentlich auch Texte mitgethcilt

werden sollen, die zur Hymnen-Litteratur in Be-

ziehung 9tehen oder über die Person eines Dich-

ters, gewisse Dichtungsarten und einschlägige

Streitfragen Neues beibringen. Zuerst beschäftigt

sich der Vf. mit dem Sequenzendichter und

-komponisten Gottschalk von Limburg, dessen

Identität mit einem Aachener Propste gleichen

Namens er nachweist.

Gottschalk war (nach Dreves) etwa 1010

—

1020 geboren und Schüler des Komponisten

Henricus monachus und wurde Mönch des Stiftes

Limburg a. d. Hardt, dessen Klosterkirche 1025

gegründet und 1055 vollendet ward. Er war

ein dialektisch gut geschulter Theologe, von

einem Hange zum Paradoxen und Mystischen nicht

frei, Verfasser von kleinen Schriften (5 opuscula

druckt Dr. ab) und besonders Dichter und eif-

riger Komponist von Sequenzen, Antiphonen,

Responsorien usw. Ein ganzes Offizium hat er

in Musik gesetzt. Später ward Gottschalk Ka-

pellan des Kaisers Heinrich IV. und Propst

am Aachener Liebfrauen-Münster, als welcher er

24. 11. 1098 gestorben ist.

Seine .Sequenzen sind seine bedeutendsten

Schöpfungen. Er brachte davon ein ganzes

Buch voll zusammen, das er dem Kaiser Hein-

reich IV. widmete. (Er erhielt noch in seinem

Todesjahre vom Kaiser ein Gut im Ardcnnergau

geschenkt.) Leider ist dieses Sequentiar verloren

gegangen. Freilich war er hier nur ein Nachahmer

von Notker Balbulus und Hermannus Contractus,

die Sequenzen unterscheiden sich denn auch von

denen der anderen weder musikalisch noch me-

trisch, sondern nur durch die Eigenart seiner Ge-

danken und durch deren Ausdruck. Er ist nach

Dr. tiefer und fruchtbarer an Ideen, als die beiden

Genannten, aber auch kühler, verstandesmassiger

und oft bizarr. Er zitirt gern wortgetreu und

klebt an besonderen Lieblingsideen und stilisti-
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sehen Wendungen, oft wird er mystisch -dunkel.

Auf Grund dieser Eigentümlichkeiten versucht

es Dr., dem Gottschalk ausser den bisher be-

kannten 8 noch 14 bisher anonyme Sequenzen

zuzuschrciben, welche letzteren er sämmtlich der

Wiener lidschr. 13 314 entnommen und nebst

den übrigen zum Abdruck gebracht hat. Ist

Dr.s Ansicht richtig, so würde Gottschalk als

der fruchtbarste Sequenzendichter Deutschlands

in der ersten reimlosen Periode der Prosen-

dichtung nach Notker Balbulus zu bezeichnen

sein. Ueber die Grenzen Deutschlands sind in-

dessen seine Sequenzen nicht gedrungen; denn

in den romanischen Ländern trat damals eine

andre Art der Sequenzendichtung mit künstlicher

strophischer Gliederung und mit reichster Reim-

fülle siegreich auf, die den Geschmack an der

alten Notkerschcn Dicbtungsart völlig ersterben liess

(S. 44). Die Melodien von 7 Sequenzen Gott-

schalks giebt Dr, nach verschiedenen Hand-
schriften des 13.— 15. Jh.s im Anhänge wieder.

In der fleissigen Arbeit des Vf.s befremdet

mich nur seine Unkenntniss des Sacramentariimi

Beali Gregorii papae in S. Gallen (Stiftsbibi. No.

338), das hier unter atlen Umständen einer Be-

sprechung hätte unterzogen werden müssen, da

es von der Hand eines Gottschalk derselben Zeit

herrührt. Hier heisst es auf S. 337 nach dem
hübsch gemalten Titel (Incipil Liber Sacrauteu -

torum usw.): Sattele Pater Gälte Cotescatco praemia
redete, darunter folgt das Vere digttum et jusium
mit Neumen. Diese musikalische Hdschr., durch-
weg mit Neumen versehen, durfte bei einer

Monographie über Gottschalk nicht übergangen
werden, doch war sie dem Vf. wohl nicht be-
kannt. Vielleicht führt der Hinweis darauf zu
weiteren erwünschten Schlüssen, denn ein Auf-
enthalt Gottschalks in St. Gallen würde die bio-

graphische Lücke in seinem Jugendlebeo aufs
beste ausfüllen, auch die Vorliebe Gottschalks
für die Sequenzenschöpfung am einfachsten er-

klären.

Berlin. Oskar Fleischer.

George B. Rose, Renaissance Masters: The
Art of Raphael, Michelangelo, Leonardo da
Vinci, Titian, Correggio and Botticelli. New
York, G. F. Putnam's Sons, 1898. VI u. 189 S. 8°.

(icb. Sh. 5.

Wer in ein Oktavbändchen von 179 Seiten
I ext über die Kunst Raffaels, Michelangelos,
Leonardos, Tizians, Correggios und Botticellis

das Nöthige zusammenzupressen sich vermisst,
muss entweder ein Genie oder ein — Amerika-
ner sein. Herr G. B. Rose ist ein Amerikaner.
Sein Buch wendet sich in erster Linie an reise-
lustige Landsleute, die nach dem Wahlspruch:
„time is moncy 4* das Land der Kunst «lurchfliegen
wollen. Damit ist es wissenschaftlicher Kritik
entrückt. Rein litterarisch genommen, verdient

cs trotz mancher Trivialitäten das Urthcil: frisch

und lebendig. An die in gleichem Verlage er-

schienenen Essays von Berenson reicht cs nicht

heran, aber theilt mit ihnen — das Loh ge-

bührt dem Verleger — die geschmackvolle typo-

graphische Ausstattung.

Berlin. Ludwig Kaemmcrer.

Notizen und Mitteilungen,

Zeitschrift für pädagogische Psychologie. Hgb. von

Ferdinand Kemsies. I. Jahrg. 1899. Heft 1.

Berlin, Hermann Walther, 1899. 56 S. 8°. Jahrg.

M. 8.

Wir glauben, obwohl wir selbst Mitarbeiter an der

neuen Zeitschrift sind, nicht unterlassen zu sollen, einige

Worte der Empfehlung des Unternehmens auch an die

scr Stelle zu veröffentlichen. Bas vorliegende erste Heft

enthält ausser Sitzungsberichten der psychologischen

Vereine zu Berlin und Breslau, einer bcachtenswerlhen

Besprechung von Intclligcns og skjönskrift und Evner-

ncss vekselvirkning von T. Barr, in der klargestcllt

wird, dass entgegen dem alten Worte docti male pinguitt

die besten Schüler auch die beste Handschrift haben

und überhaupt die manuellen Fertigkeiten von seelischen

Erscheinungen abhängig sind, Mittheilungen vom Refe

renten und einer Zcitschrifienschau vor allem drei

tüchtige Abhandlungen. Zunächst spricht sich Kerns ie?

in einem abgedruckten Vorträge: „Fragen und Auf-

gaben der pädagogischen Psychologie“ über die Tendenz,

der Zeitschrift klar aus. Er stellt sich mit Recht auf

den Standpunkt der Individualpädagogik, von der er die

Sozialpädagogik nach dem Vorgänge anderer unter-

scheidet, und bezeichnet es S. 2 als Kardinalfrage der

pädagogischen Psychologie, den gesetzmässigen Zusam-

menhang zwischen der erzieherischen Einwirkung und

den einfachsten sowie verwickeltsten Erscheinungen der

Kindesseele klarzulegen. K. verlangt treffend vom

Lehrer eine ganz genaue Kenntniss der Schwierigkeiten,

welche jedes Unterrichtsfach dem Schüler bereitet, um

daraufhin die betreffende Disziplin in die Gesammtheit

der Lehrgegenstände einzureihen. Nach K.s wohlbe-

gründeter Ansicht muss die individuelle Pädagogik das

ganze Schullcbcn, namentlich die Unterrichtsmethodik

durchdringen. Was im Einzelnen z. B. über die psy-

chologische Prüfung jüngerer Schüler und die Berück-

sichtigung ihrer Begabung, ferner auf S. 11 über die

beste Arbeitszeit des Schultages auf Grund von Er-

müdungsmessungen an Schülern, über die Theorien

Pestalozzis und Herbarts, sowie über die selbständige

Bearbeitung der pädagogischen Psychologie iin Gegen

satz zu der rein spekulativen früherer Zeiten gesagt

wird, erscheint in hohem Grade bcifnllswerth. Ganz

besonders wollen wir noch auf die von K. vorgeschlagene

Reihenfolge der Fächer nach ihrem Ermüdungswertn

hinweisen, welche sich auf Grund eingehender Erwä-

gungen so gestaltet hat: 1. Turnen, 2. Mathematik.

Fremdsprachen, 4. Religion, 5. Deutsch, 6. Naturwissen-

schaft und Geographie. 7. Geschichte, 8. Singen und Zcic •

ncn. Auch die Forderung, dass die Stundenzahl des Schu

-

tages ohne Noth für Kinder von 10—12 Jahren nie

4, von 12— 14 Jahren nicht 5 Stunden überschreiten

soll, unterschreiben wir gern. Die einschlägige neueste,

auch medizinische Litteratur ist überall mit Vcrstän

niss benutzt. — Die zweite Abhandlung von Jonas

Cohn: „Was kann die Psychologie von den Pädagog^

lernen* fordert mit Recht Vergleichung der schriftlich*»

Arbeiten und Antworten der Schüler, sowie ihre

nutzung als psychologisches Material. Die bczugli«*

Untersuchungen sollen sich auf verschiedene

erstrecken. Auf diese Weise würde man die Häufig'

^

oder Seltenheit gewisser Fehlergattungen, die Sehne rD
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keit, mit der bei Massenarbeiten schwierigere Aufgaben
gelöst werden, usw. erkennen, auch die alte Behaup-
tung, dass mathematische und sprachliche Begabung
sich nicht gegenseitig ausschliessen

,
genauer prüfen

können. Schliesslich wird die Benutzung der Unter-

schiede zwischen akustisch, motorisch und visuell Ler-

nenden, sowie die Erklärung von Begabungen und
Mängeln der Schüler im Zusammenhang mit Herkunft,

häuslicher Erziehung und Krankheiten mit Hecht be-

tont. — Die dritte, vom praktischen Arzt für Sprach-
störungen Dr. H. Gut z mann in Berlin herrührende
Arbeit: „Die Sprachlaute des Kindes und der Natur-
völker" enthält, ausgehend von dem zuerst von Fritz

Schultze aufgestcllten Prinzip der geringsten physiologi-

schen Anstrengung, eine ausführliche Begründung der

Lautfolge und Lautschwierigkeiten zu den früher von
ihm veröffentlichten Parallelen zwischen der Sprache
des Kindes und der Naturvölker. Der Vf. unterscheidet

drei Perioden der phonetischen Entwicklung bei beiden,

nämlich die des Schreis, der später auch zur Lustäussc-

rung dient, die der überwiegenden Lustuusserungen und
die der Nachahmung der Sprachlaute umgebender Per-

sonen. Er kommt u. a. zu dem wichtigen Resultat,

dass die Kinder am frühesten, ja noch eher als Mama
und Papa, die gutturalen Urlautc und die Schnalzlaute,

erst spät die Zischlaute des zweiten Artikulationssystems

und das Zungen-r und am allcrspätesten g und k
sprechen können. Auch verwechseln Kinder ebenso
wie die Samoaner häufig t und k miteinander.

Wöllstein. Löschhorn.

Den Königl. Museen ist von Dr. Reinhardt e. Fund
uralter Papyrus leihweise übergeben worden; er

stammt aus den Ruinen c. altügypt. Stadt, die neben d.

Pyramide von Illahun am Eingang d. Prov. Fajjum be-

legen war; sämmtliche Papyrus rühren aus d. 12. Dy-
nastie her. Nach Dr. Borchardts Untersuchgn sind es d.

zusammengehörigen Papiere c. Tempels: Briefe, Ouittgn,

Invcntarc d. täglich zu Kultuszwcckcn aus d. Tempel-

schatz herausgegebenen Gegenstände, Akten üb. d. Ucber-

gabe d. Tempeldicnstes von einer Abtheilg d. Priester-

schaft an d. andre u. ä. Wichtiger aber noch sind zwei

Stücke, aus denen man endlich die Chronologie d.

älteren ägypt. Gesch. feststellen kann. Die Meinun-

gen üb. die Zeit d. mittl. Reiches gingen bisher um fast

1200 Jahre auseinander. Nun findet sich unter d. Ein-

traggn d. Tempcljournals unt. d. 25. Tage d. 7. Kalender-

monats d. 7. Jahres Kg Utertescns III. d. Abschrift c.

Briefes, in dem d. Vorsteher d. Tempels e. Priester mit*

thcilt, dass d. Aufgang d, Sirius am 16. Tage d. 8. Monats
eintrctc. Auf e. andern Bruchstücke sind unter dem
17. Tage d. 8. Monats die Festgaben vom Aufgange d.

Siriussternes verzeichnet. Nach e. Berechng von Dr.

Brix nach Oppolzers Methode ist d. Frühaufgang d. Sirius

an d. angegebenen Tage d. ägypt Kalenderjahrs in d. J.

1876—73 v. Chr. erfolgt: in diese Jahre fällt d. 7. Jahr

Utertesens III. , u. d. 12. Dynastie hat von 1996/93

—

1 786/83 v. Chr. regiert, ihr Alter ist noch 150 Jahre

niedriger, als die niedrigste Schätzg (von Eduard Meyer).

Der in Paris lebende Herzog von Loubat hat d.

Berliner Univ. e. Kapital von mehreren hunderttau-

send Mark mit der Bestimmg überwiesen, aus den Zinsen

c. Professur für amerikan. Forschgn zu unter-

halten.

Die Bibliothek des f Prof. f. Kirchenrccht an d.

Univ. Berlin, Dr. P, Hinschius, ist von der Buchhand-
lung Gustav Fock, G. m. b. H. in Leipzig angekauft

worden.

Im Frühjahr d. nächst Jahres wird unter d. I.eitg

d. Barons v. Toll e. russische Polarexpedition
veranstaltet werden. Sie soll wisscnschafll. Forschgn
auf d. ncusibir. Inseln vornehmen u. nach d. unbekannten
Samikow-Lande forschen.

Die Moorcschc Expedition zur Erforschg d.

inner-afrikan. Seen hat durch Lothungen im Nyassa
d. grösste Tiefe von 785 Metern fcstgcstcllt.

Gelehrte Gesellschaften und Vereine.

In Cividale hat c. Historikerkongress zur Erinncrg

an d. vor 1100 Jahren erfolgten Tod d. Paulus Dia-

kon us stattgefunden; es wurde beschlossen, c. Gcsammt-
ausgabe d. Werke d. Paulus Diakonus zu veranstalten.

Am 4. Septbr. hat in Christiania d. internal, stati-

stische Kongress begonnen; er hat sich in zwei Abthei-

lungen, die eine für Bevölkerungsstatistik, die andere für

Ökonom. Fragen, gcthcilt. In d. 1. Abth. sprach Bcr-
tillon üb. gleichartige Bezcichngn f. Todesursachen,

V. Mayr üb. internat. Jahresberichte üb. d. Bewegg d.

Volksmenge u. Körösi üb. c. aUg. Volkszühlg am Ende
d. Jh.s. In d. 2. Abth. sprach Batcm an üb. Handels-

Statistik, Blau üb. d. Statistik d. Waarenprcise in Russ-

land u. Sticda üb. Quellen zur Handelsstatistik im

Mittelalter; in c. späteren Sitzg sprach Tr oinitzky üb.

d. Bcarbcitg d. ersten allg. Volkszählg im Kaiserreich

Russld, die am 28. Jan. 1897 stattgefunden hat.

Personalchronik.

Ernennungen, Auszeichnungen usw.

An Universitäten usw. Der Direktor d. thcolog.

Konvicts in Freiburg i. Br. Dr. Karl Julius Mayer
zum o. Prof, für Moral in d. theol. Fakult. d. Univ.

ernannt. — Der ao. Prof. Dr. B. Frh. v. Ri eg er zum
o. Prof. d. österr. Rcichsgcsch. a. d. tschech. Univ. in

Prag ernannt. — Dem Herausgeber dieser Zeitschrift ist

das Prädikat Professor verliehen worden.

Todesfälle:

Der Prof. d. Nationalökon. an d. Univ. Pavia, Dr.

Hugo Mazzola, am 16. Aug., in Courmaycur; der

Prof, am Lyccum in Strassburg i. E. Dr. Karl von
Jan, im 63. J. in Adelboden i. d. Schw. Auch die DI.Z.

betrauert in ihm einen Mitarbeiter.

Schulprogramme.
Aus dem Gebiete der

Theologie. E. Preuschen ,
Mönchth. u. Serapiskult.

Darmstadt, G. 30 S. — C. Schmidt, D. Entwicklg d.

alttestamentl. Opferidcc. Bresl.
,

Realsch. um Zwinger.

29 S. — A. Schmidt, Hebr. IV, 14— V, 10, c. exeget.

Studie. Abth. 11. Doberan, G. 24 S.

Unterrichtswesen. Beller, Die ersten 3 Jahre d.

französ. Untcrr. in d. Realsch. nach d. Lchrb. von Plütz-

Kares. Bielefeld, Realsch. 18 S. — Dammann, Ueb. d.

Ziel u. d. Aufgabe d. Realsch. Barmen, Realsch. 5 S.

— G. Heesch, Ueber Fehler, welche erfahrungsgemäss

von dtschcn Schülern bei Erlcrng d. Englisch, am häu-

figsten gemacht werden. Bergedorf b. Hamburg, Hansa-

schulc. 21 S. — M. Müller, Bildende Kunst im Gymn.-

Unterr. Bautzen, G. 26 S. — H. Schrohe, Ueb. d. Ver-

bindg dIschen u. latein. grammat. Untcrr. auf d. Unter- u.

Mittelstufe d. Gymn. I. Bcnsheim, G. 36 S.

Philologie ». Litieraturgeschichte. K. Günther, Plu-

tarchs Vita Camilli in ihren Bezichgn zu Livius u. Aurc-

lius Victor. Bernburg, Realg. 24 S. — A. Gombert,

Bemcrkgn z. dtsch. Wtb. Bresl., Kg. Wilh.-G. 26 S.

— Nicderdtschc Gelegenheitsgedichte auf d. ostlries.

Kürstenfamilic aus d. 17. u. 18. Jh., hgb. v. H. Deitcr.

Aurich. G. 48 S. — Zwei Amstädter „Heilige Christ-

Komödien*, hgb. von Grosse. Arnstadt, G. 19 S. —
Christoph Stummel, Studentcs. comocdia de vita studi-

osorum, Neudruck, hgb. v. G. Voss. Aachen, Kaiser

Wilh.-G. 41 S. — A. Wohlaucr, D. erste Paralipomenon

u. d. erste Entwurf zu Goethes Faust. Bresl., Johannes-

G. 18 S. — H. Lange, The life of Dickens related to

a prima. Metrical rclations from the Engt. Branden-

o
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bürg, Ritter- Akad. 22 S. — E. R. Menthel. Beitr. z.

französ. Lexikologie. Hrcs!., Oberrealsch. 40 S. — CI.

Mumbcrt, Zu Motieres Leben u. Werken u. zu Shakesp.

Hamlet. Bielefeld, Realg. 28 S.

Geschickte. A. Tegge. Die Staatsgewalt d. röm. Re-

publik. Bunzlau, G. 14 S. — Westrom z. Z. d. Aiitius

425—454. Braunschw., Realg. 31 S. — A. Wagner,

D. unterital. Normannen in ihrem Verhältn. z. dtsch.

Kaiscrth. d. 1 1. Jh.s. Brcsl-, St. Matthias G. 16 S.

Geographie. A. Kuemmcl, Von Gethsemane nach

Golgatha. E. topograph. u. hist. Studie üb. Alt-Jerusa-

lem. Barmon, Realg. 47 S.

Staats- u. Rechtswissenschaft. A. Schaube, Proxenie

im Mittelalter. E. Beitrag z. Gcsch. d. Konsularwesens.

Brieg, G. 21 S.

Kunstwissenschaft. Procksch, Krh. Bernhard August

von Lindcnau als Kunstfreund. Altenburg, G. 59 S.

Neu erschienene Werke,
vom 6. bis 12. September in der Redaktion cingclicrcru

Achclis, Th., Soziologie. [Sainmlg Gocschen.} Lpz.,

Goeschcn. Geb. M. 0,80.

Alberti, O. v., Württemberg. Adels- u. Wappenbuch.
9. Heft. Stttg., Kohlhammcr.

Bacher, W., D. älteste Terminologie d. jüd. Schrift-

auslcgg. Lpz., Hinrichs. M. 8,50.

Dahn, Felix, Sämmtl. Werke poct. Inhalts. Bd XXL
Lpz., Breitkopf & Härtel. M. 3.

Dorr, R., D. Gräberfelder auf d. Silberberge bei Len-

zen u. bei Scrpin, Kr. Elbing, aus d. 5.-7. Jh. n. Chr.

Geb. [Fcstschr. d. Elbing. Altcrth.-Ges. z. Feier ihres

25jihr. Bestehens.] Elbing, C. Meissner Komm.
Grab mann, M., D. Genius d. Werke d. hl. Thomas

u. d. Gottesidee. [S.-A. aus „Jahrb. f. Philos. u. spccu-

lat. TheoL“ XIII. Bd.) Paderborn, Ferdinand Schiiningh.

M. 0,80.

Hase, K. von, Kirchgesch. 1. Lief. 12, Aull. Lpz,,

Breitkopf & Härtel. M. 0,50.

Hctlwig, K., Ü. Verträge auf Lcistg an Dritte. Lpz.,

A. Dcichert Nf. M. 12.

Historie, Danmarks Riges, af J. Stcenstrup u. A.
59. H. Koph., Bojcsen. Kr. 1.

Küberlin, A., D. Obermain als Handclsstrasse im
später. Mittelalter. [Schanz* Wirthschafts- u. Verwaltgs-
studien. IV.) Lpz., A. Dcichert Nf. M. 1,80.

Kolde, Th., D. Heilsarmee, ihre Gesch. u. ihr Wesen.
2. Aull. Ebda. M. 3*25. .

Lipps, G. F., Grdriss d. Psychophvsik. (Sammlg
, Gocschen.] Lpz., Goeschcn. Geb. M. 0,80.

Mayer, G., D. Lehre vom Erlaubten in d. Gesch. d.

Ethik seit Sch leiermachcr. Lpz., A. Deichert Nf. M. 1,40.

Mayer, W., Anerben- u. Theilgssystem dargelegt an
d. 2 pfalz. Gemeinden Gerhardsbrunn u. Martinshöhe.
[Schanz' Wirthschafts- u. Vcrwaltgsstudien. V.) Ebda.
M. 2.

Po well, E. E.. Spinozas Gottcsbcgriff. [Erdmanns
Abhdlgn zur Philos. u. ihrer Gcsch. XIL] Halle, Nie-
meycr. M. 3.

Ri c harz, F., Neuere Fortschritte auf d. Geb. d. Elek-
trizität. [Aus Natur u. GeisteswcltJ Lpz., Teubner.
Geb. M. 1,15.

Schmidt, Max., D. Reismüller. Gcschichtl. Erzählg.
2. Aull. Reutlingen, Ensslin & Laiblin. Geb. M. 2.

Sunkel, E., D. Volksblatt für Hessen u. Waldeck
vom Sommer 1898 bis zum Sommer 1899. E. Beitr. z.

Kcnntn. d. dtsch. Sozialdemokratie. Cassel, Kessler
Komm. M. 0,10.

T e s s c n -W s i c r s k i , Fr* v., D. Grdlagen d. VVundcr-
bcgritt's nach Thomas von Aquin. (Jalirb. f. Philos. u.

speculat Theologie. Ergänzungsheft V.) Paderborn,
Ferdinand Schöningh. M. 2,20.
Wisliccnus, W.F., Astrophysik. [Sammlg Goeschcn.)

Geb. M. 0,80.
1

Wollny, F., D. Stubenweisen uns. Zeit od. Jugend

hat keine Tugend. Aus d. Russischen. Lpz., Oswald

Mutze. M. 0,30.

Derselbe, D. dunkle Phänomcncngcbict d. Magie.

Ebda. M. 0,40.

Derselbe, Zukunftsphantasien von ehedem u. heute.

Ebda. M. 0,60.

Zahn, Th., D. Dormitio Sanctac Virgin» u. d. Heus

d. Johannes Markus. [S.-A. aus d. Neuen kirchl. Ztschr.)

Lpz., A. Deichert Nf. M. 0,80.

Demnächst erscheinende Werke.

Aus dem Gebiete der

Philosophie. Siegel, C., Entwicklg d. Raumvor-

stellg d. mcnschl. Bewusstseins. E. psvcholog. Analyse,

Wien, Deuticke. Etwa M. 2.

Philologie u. Litteralurgeschichle. Olden berg,

H., Aus Indien und Iran. Brl., W. Hertz. M. 4. —

Katalog d. Inschriften -Museums von Athen. Bd. I.

Akropolis-Inschriften. H. 1. Archaische Votiv-Inschriften,

hgb. von H- G. Lölling, Athen, C. Beck. — Kopp,

A., Dlsehcs Volks- u. Studcntenlicd in vorklass. Zeit.

Brl., W. Hertz. M. 6.

Geschichte. John Booths persönl. Erinnerungen

an d. Fürsten Bismarck. Ilgb. von H. v. Poschingcr.

Etwa 7 Bog. Hambg., A.-G. (vorm. Richter). M. 1,50.

Geographie. Krahmer, Russld in Ostasien (m.

besond. Berücksichtigg d. Mandschurei). Lpz., Zuck

schwerdt & Co. M. 6.

Rechtswissenschaft. M. Scherer, Sachenrecht d.

BGB. f. d. dtsche Reich. 27 Bog. Erlang., Palm &

Enke. M. 6.

Kunstwissenschaft. Sammlg ausgewählter Briefe

an Michelagniolo Buonarolti ,
hgb. v. K. Frey. Etwa

26 Bog. Brl., Karl Siegismund. M. 12.

Moderne Dichtung. Maeterlinck, M., Weisheit

u. Schicksal. Ucbs. von v. Oppcln-Bronikowski. Lpz-,

Eugen Diedcriclis. M. 4,50.

Zeitschriftenschau.

Theologie und Religionswissenschaft

Arch. f. Relig.-Wisscnsch. II, 2. P- Sartori, U-

Todtenmünze. — D. G. Brinton, The origin of Ute

sacrcd name Jahva. — A. Vierkandt, Zur Psychol- •

Aberglaubens. - Fr. Schwally, D. religiösen Verhältn.

in Tunis. — E. Wolter, Göttersteine u. Steinbilder in

Südrussld, Böhmen u. Litauen. — Losch, D. Hirsch as

Todtentuhrer.

Dlsch-evgl. Blatt. 24, 9. 0. Hasen clever, Ueh

evgl. u. kathol. Kirchengesang. — A. Wünsche^ •

Schönheit in d. alltestamentl. Geschic.htsdarsteug-

Roland, Plaudereien aus d. Jesuitcnschulc. -v* l '

E. Bilanz d. dtsch-evgl. Kirche am Ende d. Jh-s-

Neue kirchl. Zlschr. Wiesingcr, D.
*

Apostels Paulus als Vorbild aller Predigt nach 1.

— Ed. König, Zwei Grundthatsachcn in d. Ocscn-

^

Jahveglaubens. — Bochmer, Hnbakuks Schri

Feuer d. neueren Kritik. — Fr. Lundgrecn.

führg d. Christcnth. in Aethiopicn.

The Expositor. September. J. Y . S i m p s o n ,
E“l,icr

John in Relation to the Russian Church. _ W. M.
nedv. St. Paul’s Correspond, with Corinlh.

Rnmsnv, A historic. Commcnt. on the bp,stlc

Galatians (cont.). — J. Watson, The Doc 1
.

Grace. 7. Good Works. — J. M. Gibson, -^P06

^
tic Sketches. 8. The Scarlct Woman and

rJLd— T. K. Chcyne, Geographical Gains
,•

tor

Criticism. — A. A. Burd, Moses, the Angehc
- ^

Revue chretiennc. Scptembre. G. Moynier^
^

Convention de Genevc au point de vue religicu--

Digilized by C



1461
146223. September. DEUTSCHE 1.ITTERATURZEITUNG 1899. Nr. 38.

Trial, Education nouvdlc. — Braeunig, La pcrson-
nalitc morale de nos fils. — A. Mailhet, La lepre en
Dauphine au moyen age. — G. Boutelleau, L'anneau.— Ch. Küster, Au pavs des cnlvaires (suite).

Revue des Sciences eccUsiastiques. Aoüt. E. Gri-
sclle, Un sermon inedit de Bourdalouc. — H. II rc-
montl, La vision intuitive de Dieu. I. — V. Canct,
L’Kglisc et l’Etat en France de 1789 ä 1870. — M. M.|
Un americanisme Protestant. ~ P. Collot, De Ia lec-

ture du Saint Evangile par 1c peuple chrcticn. — L.
Potcvin, De la recitation du De profundis avec l*an-
tienne si iniquitales et Toraison fuielium apres la cerc-
monie de l’absoute.

Philosophie und Pädagogik.

Ztsckr. /. Psychol. u. Physiol. d. Sinnesorgane.
XXI, 5. G. Heymans, Untcrsuchgn üb. psychische
Hemmung. — L. W. Stern, D. Wahrnehmg von Ton-
verändergn. — S. Exner, Notiz üb. d. Nachbilder vor-
getäuschter Beweggn.

Ztsckr. /. d. dtsch. Unterr. 13, 9. L. Grimm,
Ueb. d. Bcdeutg d. Gebrüder Grimm in d. Gesch. d.

Pädagogik. — R. Jahnke, Ueb. d. Grdlage d. Tragi-
schen. — H. Unbescheid, Anzeigen aus d. Schillcr-

Iitt 1898/9.

Revue de 1‘Instruction publique en Belgique. XLII,
3. E. Fairon, Sur 1c sens de l’epithetc ypoatj/.äxaxoc.
— P. Graindor, Un passage de l’afpotxta (Car. IV)
de Thcophrastc. — M. Laurent, La Pecsse de la Vic-

toirc. — P. Frede ricq, Note sur la signifieation du
mot herile (herctique). — P. Thomas, Unc corrcction
au v. 13 du „Moretum“. — 4. A. Blcy. Ludwig Tieck
commc critique dramatique d'apres un livre recent (v.

Heinr. Bischoff). — P. Ho ffmann, Du rccrutement des
professeurs d’Athenec. — P. Thomas, A propos du
v. 13 du »Moretum“. — Ch. Justice, Note sur Apu-
lec. — P. Berg man s, Moliere, l’Avare, acte II, sccnc I.

Philologie und LItteraturgeschlchte.

Revue de Linguisiique et de Philologie comparie

.

32, 3. J. Vinson, Sic vos non vobis. — P. Regnaud,
La question de l'origine du langngc et la linguistique

evolutionniste. — S. Devege, Traduction de la Pra-
bodhacandrödaya sanscrite. — E. Dodgson, Synopsis
of the verbal forms in the Basque N. T. of 1571. —
H. deCharcnccy, Origine etrangcre de quelques noms
danimaux dans les idiomes nord-asiatiques.

Neues Jahrbb. f. d. klass. AUerth., Gesch. u. dtsche
Litt. ii. /. Pädagogik. II. Jahrg. III (1. Abth.), 6. 7.

V'. Valentin, Wolken in Vision u. Wissenschaft
bei Goethe. — O. Seeck, D. Bildg d. griech. Rclig.

(Schl.). — B. Niese, Ueb. einige neuere Erschei-
nungen d. griech. Gcschichtschreibg. — O. Im misch,
Zum gegenwärt. Stande d. platon. Frage. — 0. E.

Schmidt, Ciccros Villen (Schl.). — Th. Plüss, Phi-

dyle. — IV (2. Abth.), 6. 7. Aus d. neuesten Jahrcs-
versammlg d. Sachs. Gymn.-Lchrcr-Vcr. : E. Schwabe.
Wege u, Ziele f. d. Abfassg e. Gesch. d. sächs. Gelehrten-
schulwes.

; R. Meister, Ueb. d. Ertheilg d. wisscnschaftl.

Hauptzensur bei d. Reifeprüfg; 0. E. Schmidt, Aus d.

Praxis d. gcschichtl. u. kunstgcschichtl. Anschauungs-
unterr.

;
A. Re um, Ist es Aufgabe d. Gymn., d. fran-

zos. Autsatz zu pllcgcn? — J. Reinhard, Frdr. Schleier-

macher als dtschcr Patriot. — A. Biese, D, Phantasie.— R. Hannckc, Materialien zu e. Rcpetit. üb. Afrika.

t

Tijdsckr. voor nederlandsche Taal- en Letlerkunde.
N. R. X, 2. P. Leendertz jr., Naar aanleiding van
Maerlant's Strophische Gedichten; Rose 8832. — H.
Kern, Ontwikkcling van ar uit er in't Ncdcrlandsch;
Nederlandsch aar uit ouder ar en er; Kaars. — A.
Hendriks, Spijkers op lang water zoeken. — W. L.
van Helten, Enkele aanteekeningen op de «Bijdragcn
tot de kennis der Noordnedcrlandschc tongvallcn«;
Blindkocken. — J. W. Müller, Brit. — M. M. Klccr-

kooper, Kokerellen. — P. H. van Moerkerken,
Oudermet , ondermelten ; Nettebocf. — A. Beets,
Klezoor (Klisoor). — L. Gocmans, Opmcrking.

Tke Indian Anliquary. May. G. F. D’ Pen ha,
Superstitions and Customs in Snlsettc. — J. S. King,
Hist of the Bahmani Dvnasty. — G. M. Goddcn.
Ropes of Sand; Asses; and the Danaides, — M. R.

Pcdlow, Superstitions among Hindus in the Central
Provinces.

Geschichte.

Revue des etudes hisioriques. Aoüt- Septembrc. R.

Billard des Portes, Mesdemoiselles de la Tour du
Pin La Cbarce. Souvenirs de la fin du XVII0 sieclc. —
A. Auzoux, Bouvet de Lozicr et l'ile Bourbon en 1815.
— Fr. Funck Brentano, Bibliographie critique de la

prisc de la Bastille.

Nhovo Archivio Veneto. 17, 2. G. Biscaro,
Note storico-artistiche sulla Cattedrale di Trcviso. —
L. G. Pclissier, Notes italienncs d’hist. de France.
XXVII. — G. Dalla Santa, Le appellazioni dclla Rc-
pubblica di Venezia dalle scomunichc di Sisto IV e
Giulio II. — E. Celani, Documcnti per la storia dcl
dissidio tra Venezia c Paolo V (1606/7). — L. Simeoni,
La carta lapidaria dcl campanile di Negrar.

Geographie, Länder- und Völkerkunde.

Geograph. Ztsckr. V, 9. A. Krämer, D. wirth-

schaftl. Lage auf Samoa u. in d. umgebend. Südscc.— 0. Krümmel, D. tiefste Depression d. Meeresbodens.
— F. Hock, D. gegenwärt. Stand uns. Kcnntn. von
d. ursprgl. Verbreitg d. angebauten Nutzpflanzen. III.

Gemüsepflanzen. — P. Hesse, D. Ausbrcitg d. Sand-
flohs in Afrika.

Globus. LXXVI. 10. A. Vierkandt, D. primitive

Sittlichk. d. Naturvölker. — P. Ehren reich, E. Aus-
flug nach Tusayan (Arizona) im Sommer 1898. V. —
M. Goldschmidt, Märchen u. Erzählgn d. Suaheli in

Dtsch-Ostafrika. — Ko, Sind die Juden Juden? —
Karutz, Zur Verbreitg d. gezahnten Sichel.

Staats- und Rechtswissenschaft.

Jahrbb. f. Nationalökou. u. Statist. 111. F. 18, 2.

A. Schaube, D. Wcchselbriefe Kg. Ludw. d. Heiligen

vor s. 1. Krcuzzuge u. ihre Rolle auf d. Geldmärkte
zu Genua. — C. Trap, D. Altersvcrtheilg d. Kinder in

d. Kopenhag. Wohngn nach d. Anzahl d. Zimmer
klassifizirt. — H. Gerland, Ueb. Gefangnissarbeit unt.

Bcziehg auf nordamerik. Verhältn. — R. B. d* Ajano,
Ueb. d. Strohflechterei in Toskana.

Archivio giuridico. N. S. IV, 1. E. Barsari ti,

Risolubilitä dei contratti a lungo termine pel successivo

mutamento dello stato di fatto. — L. Barassi, Sulla

responsabilitä per inadempimento delle obbligazioni

(cont.). — C. A. Conigliani, L'economia capitalista

nel sistema teorico dcl l.oria. — N. Tamassia, Un
diploma di Ottone II e il diritto romano. — G. Bavicra,
Di una rcccnte congettura suU'indole dei libri ad Vi-

tellium di M. Sabino.

Allgemeines.

Silzgsber. d. k. b. Akad. d. H’i.vs. zu Münch.

Philos -phitol. m. hist. Kl. 1899, II. H. Paul, Ueb.

d. ursprgl. Anordng von Freidanks ßeschcidcnh.

Berichtigungen.

Anstatt Pfarrer I). Gehrisch, Stclliohtc im Inhalts-

verzeichniss der Nr. 35 lese man Pfarrer Gchrich,

Stcllichte.

In der Besprechung von Maerkel, Herbart und der

Religions- Unterricht an höheren Schulen in Nr. 36 lese

man auf Sp. 1377, Z. 3 u. 2 v. u. »welche die Natur und

der eigene Leib unserem Willen bereitet“.
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Anzeigen.

Goethes Leipziger Studentenjahre.
Ein Bilderbuch zu „Dichtung und Wahrheit“

als Festgabe zum 150. Geburtstage des Dichters.

Von

Dr. Julius Vogel,

Custos am Städtischen Museum zu Leipzig.

Elegant gebd. M. 4 .

Leipzig. t'nrl Meyer* <>ir»|»lii*clir* Iuxlitut.

Verlag von Oswald Mutze in Leipzig.

IVollu;
,
Dr. F., Das dunkle IMiiinomonengobiet
der Magie. 20 S. Pr. 40 Pf.

— » ZnfcunftspUantasien von ehedem and heute.
31 S. Pr. 60 Pf.

—
, Die Stubenweisen unserer Zeit oder Jagend

hat keine Tugend. Aus dem Russischen.
24 S. Pr. 30 Pf.

ln unserem Verlage erschien

:

Zur Frage der psychischen

Entwickelung der Kindersprache.

Von Dr. phil. Emil Rzesnitzek.

— 40 S. gr. 8 °. M. 0 ,90 .

—
Breslau. G. P. Aderholz' Buchhandlung.

Geschichtliche und statistische

Beiträge zur Frage der Gleichstellung

der Oberlehrer
mit den Richtern unterster Instanz.

Denkschrift

des Oldenburger Oberlehrer-Vereins.

66 s. gr. 8°. M. 1,80.

Oldenburg i. G. Ad. Littmann.

Die Beteiligung Solothurns

am Schwabenkriege
bis zur Schlacht bei Dörnach.

Nebst einer Anzahl urkundlicher Belege.

Von Dr. E. Tatarinoff.

Festschrift zur 400jHhrigen Erinnerongsfeier

an die Schlacht bei Dörnach vom 22. Juli 1499.

25 Bog: 4° und 24 Kunstbeilagen.

— Broschirt M. 10 ,
geb. M. 12 .

~~

Solothurn. A. Lüth,y.

Nachfolger Buchhandlung

Jent di Cie.

Für oder Wider

die Berufung in Strafsachen?

Von Dr. Herrn. Ortloff,
Landgerichts- Rath a. L>.

Gr. 8 “. 6 Bog. M. 1,20.

München. J. Schweitzer Verlag (Arthur Scllicr).

Jesaja XL—LXVI
Hebräischer Text,

nusgegeben von

Dr. J. H. Gunning.

8°. Brosch. M. 3.

Rotterdam. J. M. Bredee.

Demnächst erscheint:

lbr. Wilhelm

Herders Nordische Studien.
Ca. 9 Bog. Preis ca. 1 M. 50 Pf.

Berlin 1P. 57. Wilhelm SiUserotl.

Verantwortlicher Eicdakicur
: Dr. kichard Böhme, Berlin. Vertag: Wilhelm Harte (BaMencbe BüCblwi<itane),

Berlin VV. 9, Lmkstrassc 33 34. — Druck von E. Buchbinder in Neu-Ruppin.
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INHALT:
Theologie und Religionswissenschaft.

Dclehave, La lettre du Christ tom-

bcc du ciel. (Lic. Dr. W. Köhler,

Tübingen.)

Philosophie.

Wyneken, Amor Dei intcllcctualis.

(Privatdoz. Dr. Raoul Richter, Leip*

Zig)

Parish, Zur Kritik des telepathischen

Bcwcismaterials. (Oberrealschul-

Oberlehrer Dr. Ferdinand Kemsies,
‘ Berlin.)

Unterriohtswesen.

K r a c p e 1 i n
,
Zur Uebcrbürdungsfragc.

(Aord. Univ.-Prof. Dr. Theodor I

Ziehen, Jena.)

Philologie und Litteraturgeschlchto.

Lützow, Bohemian Literaturc. (Pri-
J

vatdoz. u. Bibliothekar d. k. k.
j

Hofbibliothek Dr. Wenzel Vondräk,
Wien.)

I Masqueray, Mctrique grecque.

(Gymn.-Prof. Dr. //. Gleditsch

,

Ber-

lin.)

Horton-Smith, Establishment and
Extension of the Law of Thurn-
eysen and Havet. (Aord. Univ.-

Prof. Dr. Felix Sohnsen. Bonn.)

Kück, Schriften Hartmuths von Cron-

berg. (Gymn.-Oberlehrer Dr. Paul
Kalhoff, Breslau.)

Bi schoff, Tieck als Dramaturg. (Pri-

vatdoz. Dr. Rudolf Schlösser, Jena.)

Niese, Victor Hugo als Dramatiker.

(Gymn.-Oberlehrer Dr. TheodorEttg-

wer, Berlin.)

Besohiohte.

Dahn, Die Könige der Germanen.

VIII. Die Franken unter den Karo-

lingern II. (Gymn.-Prof. Dr. Hein-

rich Hahn, Berlin.)

Hund, Colmar vor und während sei-

ner Entwickelung zur Reichsstadt.

(Stadtarchivar Dr. Eugen Waldner,
Colmar.)

Geographie, Länder- und Völkerkunde.

Schell, Bergische Sagen. (Gymn.-
Oberlehrer Dr. A. Brunft, Stettin.)

Rechts- und Staatswlssensohaften.

von der Hellen, Italiens Volks-

wirtschaft. (Ord. Univ.-Prof. Dr.

Achillc Loria , Padua.)

Kunstwissenschaft.

Haendcke, Chronologie der Land-
schaften Dürers. (Dircctorial-Assi-

stent Dr. Max J. Friedländer
,

Berlin.)

Notizen und Ittheilungen.

Gelehrte Gesellschaften und Pcrsonal-

veränderungen, Inhalt neu erschie-

nener Zeitschriften, neu erschie-

nene und demnächst erscheinende

Schrift.; Entgegnung von Wintzer
und Antwort von Gerl and.

Theologie und Religionswissenschaft.

Hippolyte Delehaye, 5. J,, Note sur la le-

gende de la lettre du Christ tombce du ciel.

[Academic royale de Bclgiquc. Bulletin de la cl&sse

des lcttrcs 1899, Nr. 2.] Brüssel, Druck v. Hayez,

1899. 42 S. 8°. M. 2.

„Nous n’avons pas affaire ä un de ccs do-

cuments antiques, oublies depuis longtemps dans

quelque vieux parchemin, qu’un hasard fait surgir

de la poussiere des bibliotbeques, ct qu'une etude

attentive replace aisement dans Ie milieu d*ou il

est sorti. II s’agit d’un ccrit rrpandu parmi Ie

peuple, il y a treize siecles au moins, et qui n’cst

pas sorti, depuis Iors, de la circulation. On se

Test passe de main en main; il a ete mille fois

transcrit, plus tard imprime ct reimprime

Depuis les temps antiques jusqu’a nos jours, la
!

lettre du Christ tombce du ciel a continue,

dans tous les pays du mondc, a alimenter la

naive crcdulite et souvent la Superstition du i

petit peuple“ (S. 207). — Delehaye hat ver-
I

sucht, den Spuren des weitverbreiteten kleinen

Apokryphon, dessen Inhalt Einschärfung der

Sonntagsheiligung ist, nachzugehen, und es ist

ihm gelungen, aus Chroniken, Bibliotheken usw.

eine zahlreiche Reihe von Notizen über den

Himmclsbrief zusammcnzustellen bezw. mehrere

bisher unbekannte Rezensionen desselben nach

Handschriften herauszugeben. Die älteste bis jetzt

festgestellte Erwähnung des Briefes reicht zurück

bis ins 6. Jh. und die jüngste bis in die Gegen-

wart, sofern den Jerusalempilgern noch heute

der Brief Christi als Amulett verkauft wird (s.

diese moderne Rezension bei Vassiliev, Anecdota

graeco-byzantina, S. XIV ff.). In der Zwischen-

zeit ist das Schriftstück in den Händen eines

Aldebert gewesen und auf dem Laterankonzil

745 verworfen, von den Flagellanten hoch ver-

ehrt, in England, Spanien verbreitet worden,

nicht zu gedenken der zahlreichen orientalischen

Versionen in arabischer, syrischer, äthiopischer

Sprache, um im Zeitalter der Revolution in

Frankreich wieder aufzutauchen und 1849 noch
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in Oldenburg gedruckt zu werden! Ein Stück

Kulturgeschichte spiegelt sich in der Geschichte

dieses Briefes, und D. gebührt voller Dank, sic,

soweit cs möglich war, aufgehcllt zu haben.

Ergänzend möchte ich noch hinweisen auf die

von Kolb (Bl. für württ. Kirchengesch. 1897,

S. 189 ff.) mitgetbeilte Rezension und den von

Steiff (Germania N. R. 21, 482) erwähnten Ein-

blattdruck aus Strassburg, den ich sowie die

bisher nur im Auszug bekannte Version von

Carpentras (D. S. 197) demnächst veröffentlichen

zu können hoffe.

Naturgemäss ist im Laufe der Jahrhunderte

viel an dem Briefe geändert worden. Zusätze

wurden gemacht einerseits, Abstreichungen andrer-

seits. Damit legt sich die Frage nahe nach der

Urgestalt des Briefes und seinem Stammbaum in

Gliedern und Verzweigungen. D. hat sich hier

mit einigen Andeutungen begnügt; insofern mit

Recht, als es gegenwärtig noch nicht möglich

ist, die Abhängigkeits Verhältnisse genau zu fixi-

ren. Dazu bedarf es noch umfangreicherer Ver-

öffentlichungen, zu denen D.s Abhandlung hoffent-

lich Anlass bieten wird. Wichtig ist die Fest-

stellung, dass bereits die Zweitälteste uns bekannte

Einleitungsformel des Briefes eine Verschmelzung

zweier Rezensionen darbietet (S. 176). Ein

wenig genauer aber, als D. verfährt, lassen sich

die verschiedenen abendländischen Versionen

auch jetzt schon gruppiren. Es gehören zu-

sammen der von Aldebert benutzte Brief, der

Text bei Baluze, Capitularia regum Francorum
II, S. 1396 ff. [NB: dieser Text ist bei Irmi-

scher, Staats- u. Kirchenordnungen über die

Christi. Sonntagsfeier I, S. 90 abgedruckt, nicht
der von Amaduzzi, wie D. S. 178 Ahm. 1 ver-

muthete] und der in Wulfstans Homilien befind-

liche, ferner der Text bei Staphorst (Hamburg.
Kirchgesch. I, Bd. 3, S. 345 ff.), Amaduzzi (Anec-
dota litteraria S. 69 ff.) und der von D. aus
einem Münchener Mscr. mitgetheilte, ferner der
aus Corbic stammende Text (D. S. 184), der
bei den Flagellanten gebrauchte, der spanische
und der von Valentinelli mitgetheilte Text (D.
S. 191), endlich der von Knorrn (dissertatio . . >

de Hbris et epistolis caclo et inferno delatis,

S. 3 1 f.) mitgetheilte und der von Eustachius
von Flay nach England gebrachte Brief (D.

S. 188 f.). Es ist zu erwarten, dass weitere
Aufhellung erfolgen wird, wenn man den Annalen
der nach S. Michael benannten Wallfahrtsorte,
deren es eine ganze Reihe giebt, nachgeht. Aus
dem von D. gebotenen Material geht zur Genüge
hervor, dass die Fundorte des „wunderbaren“
Briefes wechseln, offenbar nach den Stätten, an
denen der Vertrieb des Briefes sich als beson-
ders wirksam erwies. Und wenn darunter auch
der St. Michaelsberg in der Bretagne oder die
Kii che des Erzengels Michael auf dem Monte
Gargano erscheint, so hat der Brief in der Ge-

schichte dieser Wallfahrtsorte zweifellos eine

Rolle gespielt, der nachzugehen sich lohnen

dürfte. Die neueste Schrift über den Mont

s. Michel au peril de la mer (in der Bretagne)

von Ernest Goethals (Brüssel 1897) enthält zwar

nichts über den Brief, ist aber durch ihre Litte-

raturangaben — dem Ref. war die betr. Litte-

ratur leider nicht zugänglich — zweckdienlich.

Die Kardinalfrage ist: Ist die Entstehung des

Briefes im Orient oder Occident zu suchen? D.

entscheidet sich für den Occident, und v. D.job-

schütz] stimmt ihm zu (Litt. Centralbl. 1899,

Nr. 27). Aber entscheidende Gründe konnte D.

nicht Vorbringen; im Wesentlichen stützt er sich

nur darauf, dass die älteste bis jetzt datirbare

Version occidentalischcn Ursprungs ist. Der

Brief soll hier in Rom zur Erde gekommen

sein. Aber sind wir sicher, dass Licinianus, der

über den Brief schreibt, uns die volle Ueber-

Schrift desselben giebt, und dass nicht auch der

Brief, der ihm vorlag, bereits die Kombination

zweier Rezensionen (Jerusalem und Rom als Ort

des NiederfaÜens) trug? Es fällt auf, dass uns,

abgesehen von der Notiz des Licinianus. eine la-

teinische Version des Briefes mit der Ccber-

schrift: in Rom niedergcfallen nicht erhalten ist,

dass vielmehr die lateinischen und bei den Flagel-

lanten die deutschen Versionen alle entweder die

Kombination oder nur Jerusalem als Ort des

Niederfallens bieten. Rom allein erscheint erst

wieder in griechischen Versionen (vgl. Vassi-

liev, Anecd. Byzant. S. 23, dazu D. 198 f.), die,

wie ich glaube, auf spätere lateinische Rezen-

sionen zurückgehen (vgl. die Zahlenangaben, die

sie z. Th. bieten). Ist es aber wahrscheinlich,

dass die Erwähnung Jerusalems, die doch wohl

orientalischen Ursprungs sein dürfte, sich so hart-

näckig in den abendländischen Rezensionen be-

hauptet hätte, ja, die Erwähnung Roms nieder-

gedrückt hätte, wenn sic sekundäre Zuthat wäre:

Es kommt hinzu, dass der Brief, den Aldebert

besass und der zum ersten Male die Kombina-

tion bringt, denselben von Jerusalem nach R<>m

gebracht werden lässt, also im Orient den l>r-

sprung sieht, nicht im Occident! — D- kat

darauf aufmerksam gemacht, dass dein griechi-

schen Texte das von Tischendorf (Apocalypscs

apocryphae S. 107) mitgetheilte Apokryphen ab

Quelle zu Grunde liege (S. 199). Aber D- hat

übersehen, dass in occidentalischen Versio-

nen die Abhängigkeit von dieser Quelle ebenf.»

zu Tage tritt, z. B. bei Wulfstan und damit wahr-

scheinlich schon bei Aldebert (s. oben). Offenbar

aber ist durch orientalische Rezensionen der a“3

jener Quelle entlehnte Passus ins Abendland ge-

drungen, und wenn nun der von Vassiliev mit p

bezcichnete Brief und der im engsten Zusammen

hange damit stehende in Carpentras befind e

— beide lassen den Brief nur im Orient ,uc

dergefallen sein — diesen Passus bieten, können
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sie dann nicht die Version darstellcn, die wahr-

scheinlich schon dem Aldebertschen Brief Vorge-

legen hat? Und wiederum erhebt sich dann

die Frage: ist die bei Licinianus angegebene
Ucberscbrift zuverlässig? — Erkennt man das

hohe Alter bei Vassilicv ß «an, so erhebt sich

die weitere Frage: Ist das Apokryphon wirklich

von Anfang an zur Einschärfung der Sonntags-

heiligung bestimmt gewesen, oder nicht vielmehr

ursprünglich eine kleine Apokalypse, in welcher

neben anderem auch Sonntagsheiligung einge-

schärft war? Denn ich kann D. nicht zustimmen,

wenn er von jener Version sagt: parmi les pre-

ceptes nombreux, qui sont inculqucs dans la lettre,

celui du dimanche occupe la place principale (S.

198). Ist die Urgestalt wirklich eine Apokalypse

gewesen, die erst später (im Abendland ?) die Be-

schränkung auf den Hauptzweck der Sonntagsheili-

gung erhielt, dann endlich wäre der Beweis geführt,

dass Licinianus nicht die vorläufig älteste Version

repräsentirt. Denn sein Exemplar des Briefes

hatte den Zweck der Sonntagsheiligung ;in der

Spitze: in principio ipsius epistolae Iegimus,

ut dies dominicus colatur (S. 174). — Ich bin

mir wohl bewusst, die Annahme D.s nicht wider-

legt zu h;iben, meine Absicht war nur, Fragen,

die sich an jenes Apokryphon knüpfen, aufzu-

rollen und zu weiterer Forschung anzuregen. D.

hat Lambert und Röhricht (Ztschr. f. Kirchen-

gesch. XI 436 ff.) z. Th. siegreich widerlegt —
ich hatte die Angaben dieser vertrauensvoll über-

nommen (BK f. württ. K.-G. 1898, H. 2) —
ein weiterer Fortschritt kann nur durch Ver-

öffentlichung neuen Materials gewonnen werden.

Tübingen. W. Köhler,

Philosophie,

Gustav Adolf Wyneken, Amor Dei intellec-

tualis. Eine religionsphiiosophische Studie. Greifs-

wald, Julius Abel, 1898. 68 S. 8®. M. 1,20.

In dem Begriff des amor intellectualis Dei,

der geistigen Liebe zu Gott, gipfelt das philoso-

phische System Benedict Spinozas. Spinoza

lehrte, dass Gott und Welt nicht zwei getrennte

Wesen seien, dass vielmehr ihre Begriffe ein-

ander decken, d.'iss Gott gleich sei der Natur:

„Deus sive Natura“. Das ist die pantheistisebe

Grundansicht Spinozas. Auf der höchsten Stufe

der Erkenntniss wird daher Gott in allem und

alles in Gott erblickt, und dieser Erkenntniss

entquillt die geistige Liebe zu Gott. Unser

Schriftchen hat cs sich nun zur Aufgabe gesetzt,

der Entwickelung dieses Begriffs der geistigen

Gottesliebe bis zu Spinozas Erklärung desselben

und der Fort- und Umbildung des Begriffs nach

Spinoza bis in unsre Zeit hinein nachzuspüren:
als philosophischer Begriff soll der amor Dei in-

tdlectualis dem arischen Abendlandc durch Plato

geschenkt sein; sein Schicksal wird weiter ver-

folgt bei Aristoteles, dem Neuplatonismus (Plotin),

in der Renaissancephilosophie bei Bruno, Jacob
Böhme, Luther, den jüdischen Religionsphilo-

sophen (Philo, Hcbraeus, Kabbala), bei Spinoza,

Leibniz, Kant, Fichte, Schelling, Hegel, Schopen-
hauer bis zu Nietzsche, Wundt, Lotze und dein

Darwinismus herab. Und das «alles auf 65 Seiten!

So erhalten wir denn an Stelle der Analyse

des problematischen Begriffs der geistigen Gottes-

liebe bei den einzelnen Denkern und seiner

Stellung in deren Systemen abgerissene, noch

dazu tendenziös verfärbte Skizzen dieser Systeme,

an Stelle der aus ihnen zu erscblicsscndcn und

zu begründenden Ergebnisse subjektive Werth-
urtheile. Gelobt wird alles, was mit einer christ-

lichen Religionsphilosophie (d. h. wie sich der

Vf. eine solche denkt!) zus.'immcnstimmt oder sie

doch vorbereitet, verworfen alles andre. So
sollen Plato, Spinoza und Hegel „die drei Mark-

steine“ in der Entwickelung des Begriffs der gei-

stigen Gottesliebe sein; durch sie wurde der Be-

griff immer mehr sublimirt, aus der wahren, d. h.

der christlichen Philosophie muss er ganz ver-

schwinden; denn hier wird die Natur nicht ver-

göttert, Gott also auch nicht in ihr erkannt:

„Durch die Erkenntniss der Welt wird nie das

Absolute — Gott — mein Objekt. Damit fällt

der Begriff des amor Dei intellectualis definitiv

aus dem Rahmen des Christenthums heraus.“

Gott wird nur durch Offenbarung erkannt.

Derartige subjektive Werthungen mögen als

Herzensergüsse des Vf.s interessiren, aber für

wissenschaftliche Thesen genommen zu werden

dürfen sie nicht beanspruchen. Und was von

ihren Thcilen, gilt auch von der ganzen Ab-

handlung. •

Leipzig. R. Richter.

Edmund Parish, Zur Kritik des telepathischen

Beweismaterials. Vortrag, gehalten in der Psycho-

logischen Gesellschaft in München. Leipzig, J. A.

Harth, 1897. 48 S. 8°. M. 1,50.

Das Cornite der Society for Psychological

Research hatte vor einigen Jahren eine statistische

Enquete über Wacb-Hallucinationen bei gesunden

Personen veranstaltet, um aus einer Reihe best-

beglaubigter Fälle Material für die Beurteilung

der Wahrscheinlichkeit oder Unwahrscheinlichkeit

telepathischer Einwirkungen zu sammeln. Unter

17000 befragten Personen befanden sich 16S4

Hallucinanten, diese hatten 1942 Hallucinationen,

wovon 1112 Gesichtsvorspiegelungen waren, und

zwar 381 Erscheinungen Lebender mit 65 Todes-

coincidenzen. Das Verhältnis der letzteren zu

den Nichtcoincidenzcn war demnach -

Wurden von dem Zähler alle irgendwie zweifel-

haften Fälle abgezogen, so verminderte er sich

auf 32; wurde «andererseits der Nenner 316 noch

mit dem berechneten Vergesslichkeitsfaktor 4 ver-
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vielfacht, so erhöhte er sich auf 1264. Das

berichtigte, bedeutend verkleinerte Verhältniss

3°
war demnach —fr. Die Wahrscheinlichkeit, dass

1264

eine Person an einem bestimmten Tage des lau-

fenden Jahres stirbt, ist in England etwa

Der vorige Bruch ist mehr als 400 mal so gross,

d. h. es gab 400 mal mehr Coincidenzcn unter

den Hallucinationen, als nach der Wahrscheinlich-

keit zu erwarten stand. Also schloss das Coraitc,

dass die telepathische Hypothese zu ihrer Erklä-

rung hcranzuziehen wäre.

Parish, der bereits in seiner Schrift über die

Trugwahrncbmung die allgemeinen Ergebnisse

der Enquete erörtert hat, unterzieht jetzt das

Material, die bcstbcglaubigtcn Fälle, einer psy-

chologischen Analyse. Es ist ohne weiteres an-

zunehmen, dass ein Theil von ihnen sich auf

Erinnerungstäuschung und Erinnerungsanpassung

zuruckfübren lässt; P. bestreitet jedoch überhaupt

die Existenz von „Wach - Hallucinationen“
, die

Coincidenz ist selbst Anlass und Ursache, dass

eine Trugwabrnehmung als Wachhallucination er-

innert wird. Und schliesslich kommt es nicht

darauf an, dass hallucinirt wird, sondern was
hallucinirt wird; lassen sich für den Inhalt einer

Trugwabrnehmung die inhaltbildenden Elemente
aufzeigen, so darf man sie nicht in einen andern

heterogenen Zusammenhang bringen, welcher rein

hypothetisch ist. Nicht ihr Vorhandensein —
ihr Nichtvorhandensein muss nachgewiesen wer-
den. Jeder, der naturwissenschaftlich zu denken
gelernt hat, muss diese Widerlegung der tele-

pathischen Hypothese als gelungen bezeichnen.

Es ist ein. wirkliches Verdienst des Vf.s, dass
er mit dem telepathischen Spuk ernstlich aufzu-

räumen versucht.

Berlin. F. Kern sie s.

Unterrichtswesen.

Emil Kraepelin, Zur Ueberbürdungsfragc. Jena,
G. Fischer, 1897. 40 S. 8°, M. 0,75.

Gegenüber den gegen seine Schrift „Ucber
geistige Arbeit“ laut gewordenen Einwänden und
an der Hand der inzwischen festgestelltcn neuen
Thatsachen erörtert Kraepelin nochmals seinen
Standpunkt in der Ueberbürdungsfragc. Nament-
lich sucht er nachzuweisen, dass der Wechsel
der Arbeit im Lauf des Schultags an sich den
Gang der Ermüdung nicht aufhalte. Nach mei-
nen vielfachen Versuchen im hiesigen pädagogi-
schen Seminar überschätzt Kr. doch die Allge-
meinwirkung der Ermüdung erheblich und schlägt
daher den Erholungswerth des Wechsels zu nie-
drig an. Mit vollem Recht erkennt Kr. selbst
an (S. 13), dass die von ihm empfohlenen Ver-
fahren zur Erforschung der wahren Ermüdungs-
erscheinungen bei Kindern nur mit grosser Vor-

sicht zu verwenden sein dürften. Dem Einwand,

dass es noch mehr auf Richtigkeit als auf

Schnelligkeit der Arbeit ankomme, wird Kr.

nicht ganz gerecht. Die schwierige Frage, hei

welchem Grade der Ermüdung die Arbeit durch

eine Pause zu unterbrechen ist, berührt der Vf.

nur kurz. Jedenfalls hat eine Unterbrechung

dann einzutreten, wenn die Ermüdung so gross

ist, dass die Fortsetzung der Arbeit keinen

Uebungswerth mehr hat. Die weitere Abgren-

zung, welche Kr. auf Grund der Ambergschen

Beobachtungen (Psychol. Arbeiten I, H. 2 u. 3)

versucht, ist nicht ganz klar; auch halte ich die

Ambergschen Beobachtungen nicht für verwerth-

bar. Sehr lesenswerth ist die Kritik bezw. Be-

sprechung der einschlägigen Versuche von Laser,

Schulze, Richter, Friedrich, Kemsies und Gries-

bach. Den Schlussausführungen (S. 35 — 40)

wird jeder halbwegs Sachverständige bedingungs-

los zustimmen müssen.

Jena. Th. Ziehen.

Philologie und Litteraturgeschichte.

Francis, Count Lützow, A History of Rohemiao

Litcraturc. [Short Histories of the Literatur«» of

the World, ed. by Edmund Gosse. 7^ vol.] Lon-

don, William Heinemann, 1899- XII u. 425 S. 8°.

Geb. Sh. 6.

Schon um der husitischen Bewegung willen

behält das böhmische Schriftthum für die Engländer

immer ein gewisses Interesse. Man würde cs

wenigstens so erwarten. Bis jetzt wurde ihnen

freilich zu wenig in dieser Hinsicht geboten. Die

Kenntniss der böhmischen Litteratur vermittelten

bei ihnen bisher Wratislaw und Morfdl, doch war

es nur eine magere Kost, die man da den Eng-

ländern vorsetzte. Etwas breiter ist das Werk

Lützows angelegt, doch ist die Vertheilung und

Bearbeitung des Stoffes sehr ungleichmässig. Es

hängt mit dem oben erwähnten Interesse der

Engländer zusammen, wenn in dem vorliegenden

Buche mehr als ein Viertel des ganzen Umfanges

Mus und seinen Vorgängern gewidmet ist (S.

57— 171). Wir begreifen es auch, dass ein

weiteres Viertel die Besprechung der zum grossen

Theile aus dem Husitenthum hervorgegangenen

Unität der böhmischen Brüder und ihrer Litte-

ratur umfasst (S. 201-293, 310-325 und

sonst). Es würde dies auch schon der Name

des Comenius, der dahin gehört, rechtfertigen.

Doch müssen wir es sehr bedauern, dass der

modernen Litteratur mit der Renaissance nur

etwas über 50 Seiten gewidmet wurden (•

354—410). Es kommt hier eigentlich nur

Dobrovsky, Jungmann, Kollar, Safarik und fr*

lacky zu einer halbwegs entsprechenden Würdi-

gung, in rasender Flucht werden uns dann einige

Dutzend Namen genannt und wir stehen vor "

Vrchlicky und Svatopluk Öecb, von dem wir hier
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erfahren, dass er »several collections of short

Stories under the numc of Arabesky“ veröffent-

licht bat (S. 408). Nein, lieber nichts als der-

artige Ucbersicbten aus einer schwindelnden

Vogelperspektive, bei der man nichts mehr als

ein Chaos sieht. Welch ein unrichtiges Bild würde

ein Leser von der modernen böhmischen Litteratur

bekommen, wollte er sich hier belehren! Der
Vf. hat offenbar die moderne böhmische Litte-

ratur nicht so gründlich studirt, wie die früheren

Perioden, sonst würde er uns etwas anderes hier

bieten. Bei den verschiedenen Einflüssen, die

hier wirken, bietet sie so viel Interessantes und

Belehrendes und ist im Auslande noch so wenig

bekannt, dass eine entsprechende und eingehen-

dere Behandlung sehr am Platze wäre. Der Vf.

hätte lieber einige Kapitel der früheren Perioden

kürzen sollen, um hier mehr Kaum zu gewannen.

Bei den frühren Perioden war die Sache

etwas leichter, da gerade in den letzten Jahren

diesen eine grössere Aufmerksamkeit gewidmet

wrurde und deshalb hier auch mehr Quellen

zur Verfügung standen. Im Auslande können

•daher diese Partien des vorliegenden Buches

in mancher Hinsicht belehrend wirken. Nur

sollte man uns da nicht die Königinhofer

Hdschr. an die Spitze stellen und sie förmlich

zu einer „homerischen Frage“ machen, wie es

hier geschieht (S. 1— 8). Sie gehört nicht ins

graue Altcrthum, sondern — ins 19. Jh. Der

Vf., der unter den Böhmen weilt, hätte sich doch

in dieser Hinsicht an maassgebenden Stellen

besser informiren sollen.

Auf andere Mängel können wir hier nicht

näher eingehen; wir müssen auch das, was uns

da geboten wird, mit Freuden und Dank entgegen

nehmen, da es uns bew'eist, dass man auch in

weiteren Kreisen ein Interesse für die böhmische

Litteratur an den Tag zu legen beginnt.

Wien. W. Vondräk.

P. Masqueray, Tratte de Metrique grecque.

(Nouvelle Collection u l'usage des classcs. XXV.j

Paris, C. Klincksieck, 1899. XII u. 394 S. 8°.

Fr. 3,50.

Wenn der Vf. sich entschlossen hat, einen

neuen Leitfaden zur Einführung in das Studium

der antiken Metrik zu schreiben, trotzdem in

Frankreich kein Mangel an Hilfsbüchem für die-

sen Zweck vorhanden ist, so hat er es gethan,

weil er glaubte, von einem wichtigen Kapitel

der griechischen Metrik eine richtigere Dar-

stellung bieten zu können, als es sie in den bis-

herigen Bearbeitungen gefunden hat. P. Mas-

queray ist ein Schüler von H. Weil und vertritt

dessen Standpunkt vornehmlich auch in der Auf-

fassung der sog. logaödischen Verse, welche in den

heutigen Lehrbüchern der Metrik im Widerspruche
mit der antiken Ueberlieferung nach modernen
Prinzipien behandelt zu w'erden pflegen. Von

H. Weil, der die antike Theorie in ihrer Wich-
tigkeit wohl zu würdigen weiss, ist schon seit

Jahren auf die Lehren der Alten hingewiesen

worden, die eine richtigere Auffassung der gly-

koneisch-choriambischcn Metra enthalten, als die

heutzutage ziemlich allgemein verbreitete, und

M. hat es jetzt unternommen, ira Widerspruche

gegen die herrschende Doctrin die Weilsche,

d. h. also die antike Theorie in ihren Haupt-

punkten vorzuführen, und sich bei dieser Arbeit

der Unterstützung seines Lehrers zu erfreuen

gehabt. Wenn bei diesem Versuche auch im

Einzelnen noch mancher Zweifel ungelöst und

manche Frage offen bleibt, so wird man doch

hier einen Fortschritt anerkennen müssen und nur

bedauern, dass nicht auch die sog. Daktylo-Epi-

triten eine entsprechende Behandlung erfahren

haben.

Wie in seinem umfangreichen Werke, den

„ Fortncs lyriques“ ist es dem Vf. auch in dieser

Schrift gelungen, durch die Klarheit und Ueber-

sicbtlichkeit der Darstellung dem Leser ein

leichtes und schnelles Verständniss der metrischen

Fragen zu vermitteln, namentlich verdienen die

wohlgeordneten Versschemata alle Anerkennung.

Berlin. H. GIcditsch.

Lionel Horton-Smith, The Establishment and

Extension of the Law of Thurneysen and

Havet with an appendix on lat. hau haud haut and

Gk. 06 ‘not’. [S.-A. a. d. Amcr. Journal of Phüology.J

Cambridge, MacmiUan & Bowes, 1899. XIV u. 108

S. 8°.

Es handelt sich in dem Buch um eine von

Thurneysen und Havet aufgcstelltc Lautregel,

der zufolge altes, voritalisches ov im Lateinischen

durch dv widergespiegelt wird: cavco = xoto>,

cavos zu xolXog aus 'xof-ilog, lavo = Xoio),

paveo == 7rtoio) u. a. Die Regel geht nicht

ohne Rest auf: es heisst, um nur die allseitig

anerkannten Fälle zu nennen, ovis = oig aus

*6fig und bovis = ßoog ,
und portug. cova,

span, cutva ‘Höhle* zeigen, dass zur Zeit, als die

Romanisirung Spaniens in die Wege geleitet

wurde, also um die Wende des 3. und 2. Jh.s

v. Chr., im Volkslatein noch cova coim bestand.

Der Vf. sucht diese Ausnahmen zu erklären:

ovis und bovis betrachtet er als Entlehnungen

aus einer der römischen benachbarten italischen

Mundart, und wegen der portugiesischen und

spanischen Formen nimmt er an, dass der Wan-

del in der Sprache der niederen Volksschichten

nicht vor dem Beginn des 2. vorchristlichen Jh.s

stattgefunden habe, während er in der Redeweise

der höheren Gesellschaftsklassen, auf der die alt-

lateinische Litteratur fusse, schon im 3. Jh. voll-

zogen worden sei. Weder in diesem allgemeinen

Ergebniss noch in der Behandlung der einzelnen

Belegstücke ist er wesentlich über seine Vor-

gänger hinausgelangt, und ernste Bedenken, die
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sich an diese Auffassung knüpfen, sind ihm nicht

zum Bewusstsein gekommen. Denn wo haben

wir ein Beispiel dafür, dass ein Lautwandel, der

autochlhoner Natur, nicht etwa durch Beeinflussung

seitens eines sich bildenden oder ausgebildeten

Schriftdialekts hervorgerufen ist, in den höher

stehenden Klassen einsetzt und von da in die

'riefe des Volkes hinabsteigt? Alle Beobachtun-

gen weisen vielmehr darauf, dass da, wo eine

soziale Differenzirung überhaupt in Frage kommt,

der Verlauf des lautlichen Prozesses gerade um-

gekehrt ist. Und müssten wir nicht, wenn die

Datirung zutrifft, die Uebcrnahme von ovis und

bovis erst ins 3. oder sogar 2. Jh. setzen? Denn

wäre sie früher erfolgt, so würden diese Wörter

doch der Wirksamkeit des Gesetzes noch ver-

fallen sein. Ich glaube, wir müssen, um die

Schwierigkeiten zu lösen, einen anderen Weg
ausfindig machen, und will in einem demnächst

in der Kuhnschen Zeitschrift erscheinenden Auf-

satz, auf den ich hier zu verweisen mir erlaube,

versuchen, einen solchen zu bezeichnen.

Die 'extension of the law’, die der Vf. ver-

ficht, betrifft zwei Punkte: auch altes bv soll zu

äv und altes oh vor Konsonanten zu au gewor-

den sein. Auch das ist nicht neu; schon Thurn-

cyscn hat octävos wegen octb aus *oclbu auf

*ociövo$ und Havet das au von auris lauIns au-

Ittmo auf om zurückgeführt. Dass Horton -Smith

die Schwierigkeiten, die diese Annahmen mit sich

bringen, beseitigt habe, kann ich nicht finden:

wenn er ovom wegen seines öv für ein griechi-

sches Lehnwort erklärt, so scheitert das, abge-

sehen von der inneren Unwahrscheinlichkeit, schon
daran, dass es im Griechischen, so lange das
Vau im Wortinnern lebendig war, dreisilbig

wf-tov biess, und darüber, wie es komme, dass

om in einigen Wörtern durch au, in anderen
durch ü vertreten sei

(
clünis Ittcus rüfus, auch

niidus, in betreff dessen der Vf. sich, ohne es
zu merken, mit sich selbst in Widerspruch setzt),

äussert er sich überhaupt nicht. Für äv aus öv
weiss er kein sichereres Beispiel als ocidvos, an

das sich seinem eigenen Geständniss zufolge

starke Zweifel heften; was er für au aus ou
beibringt, ist alles ebenfalls unsicher oder will-

kürlich. Warum z. B. der Name des latinischcn

Flusses Ufetus, woher die tribus Oufentina , mit

dem des Außdus in Apulien, also einer von
stammfremden Völkerschaften bewohnten Land-
schaft, Zusammenhängen soll, ist nicht einzusehen.
Die längst aufgcstcllte Gleichung haud = ov
wird im Anhang mit grosser Breite behandelt,
die Probleme, um derentwillen sie zweifelhaft ist

und bleibt, aber nicht gefördert, im Gegcntbeil
das Verhältniss, das zwischen haud haut und hau
obwaltet, gründlich verfehlt beurthcilt, obwohl
das Richtige schon von Leo in den Plautinischen
Forschungen, S. 225 gesagt ist.

*ionn
* Felix Solmsen.

Die Schriften Hartmuths von Cronberg.

Hgb. von Eduard Kück. (Flugschriften aus der

Reformationszeit. XIV.) [Neudrucke deutscher Litte-

raturwerke des XVI. und XVII. Jahrhunderts. Nr.

154—156.] Halle a. S., Max Niemeyer, 1899. L1X

u. 160 S. 8°. M. 1,80.

Der fromme Junker, der mit seinen unge-

fügen, inhaltlich nicht eben originellen „Send-

schreiben“ die ersten volkstümlichen Anläufe

der Reformation zu verstärken suchte, aber durch

seine Theilnahmc an dem Treiben der Sickingen-

schen Umsturzpartei sich selbst wie der Sache

des Evangeliums einen Übeln Dienst erwies, hat

kürzlich (Halle 1897) durch W. Bögler eine die

Wirkung seiner Schriften wie die Bedeutung

seiner Persönlichkeit etwas reichlich bemessende

Darstellung gefunden. E. Kück will nun die

„schriftstellernden Adligen der Reformationszeit*

behandeln, und wenn er nur nicht den Hütten in

sein Schema hineinzuzwängen vorhat, so mag cs

hingehen; umsomehr als die vorliegende Kdition

sowohl der philologischen Technik wie der histo-

rischen Kritik nach eine zuverlässige, saubere

und an Ergebnissen im Einzelnen reichhaltige

Arbeit darstellt. — Für den Sendbrief an Karl V.

ergiebt sich der noch fehlende terminus post

quem daraus, dass auf die Schwierigkeit der

Abfindung des Kriegsvolkes nach dem Sommer-

feldzug an der Maas angespielt (S. 3) und mit

der „stinkenden faulen Pfütze des Teufels* (S. 5)

auf die päpstlichen Satzungen offenbar der gegen

Luthers Lehren gerichtete Kraftausdruck des

Wormser Edikts (Reichstagsakten, J.
R-,

S. 648) angewandt wird, das dem Cronberger

erst nach der von den Niederlanden aus erlolgtcn

Versendung (a. a. O. S. 659a), also nicht vor

August dem Wortlaute nach bekannt gewor-

den ist. — Zu Hartmuths Vorhaben, sich 15-3

vor dem Kaiser in Spanien persönlich zu recht-

fertigen (S. LII), sind jetzt einige interessante

Briefstellen im 1. Bd. der von O. Meinardus ver-

öffentlichten „Nassau -Oranischen Korresponden-

zen“ (Wiesbaden 1899) zu vergleichen.

Breslau. P- Kal ko ff.

Heinrich Bischoff, Ludwig Tieck als Dramaturg.

[Bibliothequc de la facultc de philosophic et

de l*universite de Liege. Fase. II.] Brüssel, Offne

de publicitc und Societe beige de libraire, 1 •

2 Bl. u. 124 S. 8°.

Eine tüchtige Abhandlung über den Dram.v

turgen Tieck, seine Anschauungen und seine

praktische Thätigkeit wäre ein sehr dankens

werthes Unternehmen, das aber nur einem sc r

feinsinnigen und vielseitigen Bearbeiter glÜL ^ 1

könnte. Das Buch Bischoffs, das sich an

Aufgabe heranwagt, bleibt ihrer Lösung man* eS

schuldig. Der Vf. bringt zwar mehr und besseres

als sein Vorgänger Kaiser (Der Dualismus Ucc**

als Dramatiker und Dramaturg. Leipzig l

s
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aber sein Buch bleibt doch mehr eine fleissige

Materialsanimlung als eine selbständige Abhand-
lung. B. hat aus Tiecks Schriften, namentlich

aus den kritischen, die Aeusserungcn über Drama
und Dramatiker sorgsam ausgezogen und sie

nach bestimmten Gesichtspunkten geordnet; am
Schlüsse der einzelnen Abschnitte giebt er öfters

— jedoch nicht immer — sein eigenes Unheil

ab, das gewöhnlich ziemlich zutreffend, aber selten

tiefer begründet ist; namentlich vermisse ich ein

tieferes Eingehen auf die Individualität des

Kritikers Tieck. — Was die Eintheilung anbe-

trifft, so bin ich damit einverstanden, dass B.

die Aeusserungen über das Drama von denjeni-

gen über Schauspielkunst trennt; wenn er aber

im 1. Theil nicht die Entwicklung des Drama-
turgen Tieck darstellt, sondern dessen Urtbeile

über einzelne Dichter und Dichtergruppen zu-

sammenfasst, so kann sich dieses Verfahren nur

bei einer sehr sorgsamen Gliederung des Stoffes

als fruchtbar erweisen. Oeftcrs hat B. hier eine

glückliche Hand
, so wenn er Shakespeare an

den Anfang stellt und die Antike unmittelbar

vor Schiller und Goethe behandelt, anderwärts

aber kommen die merkwürdigsten Dinge vor:

so wird der Sturm und Drang nach den Klassi-

kern behandelt, und Lessing muss es sich ge-

fallen lassen, zwischen den Verfassern der Familien-

gemälde und den Dramatikern der Romantik auf-

geführt zu werden. Allerwärts vermisst man die

Rücksicht auf Tieck selbst und seinen Werde-
gang : so namentlich bei Goethe, wo die Zu-

sammenstellung von Tiecks Urtheilen kein voll-

ständiges und daher ein unrichtiges Bild giebt,

so auch bei Shakespeare, wo sich die Bemer-
kung, dass Tieck zu verschiedenen Zeiten ganz

verschieden denkt, förmlich aufdrängt, ohne dass

B. genügende Rücksicht darauf nähme. Dankens-
werth dagegen ist cs, dass B. öfters Tiecks An-

schauungen mit denen der Schlegel scharf kon-

trastiv, so bei Calderon und Schiller, und dass

er den Gegensatz Tiecks zu den Klassikern

und ihrem Kunstideal deutlich hervorhebt; im

letzteren Falle geht er freilich nicht tief genug
und wird daher etwas parteilich. — Der 2. Theil

— Tieck und die Schauspielkunst — bringt

viele Einzelheiten, die sich aber wieder nicht

zum Bilde Zusammenschlüssen, weil feste Ge-
sichtspunkte fehlen. Bedauerlich ist es auch,

dass B. Tiecks Charakteristiken bedeutender
Schauspieler und seine Urtheile über den Zu-

stand der zeitgenössischen Schauspielkunst ein-

fach übergeht. Daraus hätte sich doch manches
lernen lassen.

Im Einzelnen ist öfters über schiefe Urtheile

zu klagen. So S. 23, wo behauptet wird, dass

fast alle dramatischen Schriften Tiecks einer

Zeit angehören
, wo er alles eher als ein Fana-

tiker der Romantik war, S. 53, wo Goethe und
Schiller Gräkomanen genannt werden, oder

S. 55, wo Shakespeare die Rhetorik abge-
sprochen wird. S. 104 spricht B. vom „höfi-

schen Staatsaktionsgeschmack der Gottsched-
Neubcr“

;
doch ist das wohl nur ein Lapsus.

Auf selbständigen Werth kann B.s Buch kei-

nen hohen Anspruch erheben, als fleissige Vor-
arbeit aber wird es vielleicht einem künftigen

Bearbeiter des gleichen Gegenstandes gute

Dienste thun.

Jena. Rudolf Schlösser.

Paul Niese, Victor Hugo als Dramatiker.
fWissenschafll. Beil, zum Jahrcsber. d. KÖnigstädt.

Gymn. zu Berlin. Ostern 1897.] Berlin, R. Gaertner,

(Hermann Heyfelder), 1897. 30 S. 4°. M. 1.

Was der Vf. von Victor Hugo als Dramatiker

sagt, „auf der einen Seite wird er in den Himmel
erhoben, von anderen weniger geschätzt“, scheint

mir mehr für den Epiker und den Lyriker zu

gelten. Hier steht neben einer Anzahl von Be-

wunderern, die keine Kritik dulden wollen, die

grosse Menge derer, die bei aller Begeisterung

für Hugos Dichtergrösse sich auch seinen Mängeln

nicht verschliessen. Dass dagegen der Schöpfer

von „Hcrnani“ im allgemeinen sich als ein

schwacher Dramatiker zeigt, darüber scheint es

mir nur eine Stimme zu geben, von Sainte-

Beuve an, der einst sagte, „qu’on n’ccrirait ja-

mais sur le theätre d’Hugo tout le mal qu’il en

pensait“, bis zu Lanson, der meint: „Les dra-

mes de V. Hugo ont etc sauves par le lyrisme

du style. Ils scraient plus oublies que les trage-

dies de Legouve, ou les melodramcs de Sixere-

court, sans les vers, qui sont d’un grand poete.“

In der gewollt nüchternen Analyse, die Niese,

nach einer allgemeinen Einleitung, von vier

Stücken Hugos giebt (Ruy Blas, Hernani, Marion

Delorme, Le Roi s’amuse), treten auffallend die

Mängel hervor, über die man bei der Lektüre

durch die Schönheit der lyrischen Partien, bei

der Aufführung durch die Pracht der Verse hin-

weggetäuscht wird. Vielleicht sollte man, gerade

bei einem Dichter wie Hugo, nicht derartig das

Skelett herauslösen, jedenfalls nicht, ohne auch

beständig auf die schönen Formen hinzuweisen,

die dies Skelett umhüllen.

Im allgemeinen kann man sich mit dem

Schlüsse, zu dem die Analysen kommen, einver-

standen erklären. Der Dichter hat ein entschie-

denes Talent für Auffindung dramatischer Fabeln,

entwickelt auch fast stets die gegebene Exposi-

tion zuerst richtig weiter, führt aber ebenso

regelmässig, dem Geschmacke des Publikums

oder seiner eigenen Neigung nachgebend, eine

schliessliche Entwicklung herbei, die der Expo-

sition und der Charakterzeichnung nicht entspricht,

wodurch er zu einer unerwarteten und meist un-

erwünschten endlichen Lösung kommt.

Ueber Einzelheiten Hesse sich rechten. Zu

den Charakteren, die edle und niedrige Züge in
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sich vereinigen (S. 3), gehören wohl Triboulet,

Marion de Lorme, Lucrezia Borgia, aber doch

nicht Hernani, „der edle Bandit“, und Ruy Blas,

„der staatskluge Lakai“. Hier steht Charakter

und soziale Stellung ira Gegensätze. — Das

Verhalten der Königin im ersten Augenblicke,

in dem sie den Betrug des Ruy Blas erfährt

(S. 14), scheint mir so natürlich, dass von einem

„Fleck“ nicht die Rede sein kann. — Dass

Hernani nicht mit den namenlosen Verschwörern

zusammen in Bausch und Bogen freigclassen

werden will, kommt mir wirklich weder unver-

ständlich noch als Phrase vor (S. 20), sondern

entspricht ganz dem Charakter des stolzen

Spaniers, den Hugo schildert. — Für manches

Andere, wofür der Vf. die Sucht des Dichters,

Unerwartetes zu geben, oder seine Neigung zum
Krassen verantwortlich macht, licsscn sich wohl

bessere Gründe finden.

Dem Titel nach hätte man eine knappe Zu-

sammenfassung dessen erwarten können, was
V. Hugo trotz seiner Mängel für die Entwick-

lung des französischen Dramas gethan hat; eine

Würdigung der neuen Eigenschaften, die die

grosse Begeisterung der Jungen hervorriefen

;

eine Angabe dessen, was er an Bleibendem

seinen Nachfolgern hinterlassen hat, was z. B.

selbst Ponsard ihm verdankt, dessen „Lucrcce“
in demselben Jahre so begeistert aufgenommen
wurde, in dem der Misserfolg der „Burgraves“

V. Hugo auf immer die Bühne verleidete. Die
Inhaltsangaben hätten ohne Schaden so verkürzt

werden können, dass auch der beschränkte Raum
einer Programm-Abhandlung für diese wichtigeren

Erörterungen ausgereicht hätte.

Berlin. Theodor Engwer.

Geschichtswissenschaften.

Felix Dahn, Die Könige der Germanen. Das
Wesen des ältesten Königthums der germanischen
Stamme und seine Geschichte bis zur Auflösung des
Karolingischen Reiches. Nach den Quellen darge-
stcllt. VIII. Bd.: Die Franken unter den Karo-
lingern 2, Abth. Leipzig, Breitkopf & Hartei, 1899.
XVI u. 265 S. 8*. M. 8.

In dem Bericht über die 1. Abtheilung des
8. Bandes (vgl. DLZ. 1898, Nr. 34, Sp. 1335

39) war eine leise Andcutuug gegeben, dass
mit der nächsten Veröffentlichung die gestellte
Aufgabe erfüllt sein würde. Zunächst ist dies
noch nicht der Fall. Auch hier wird, wie in

Band VII, 1 nur über „Land und Volk, Stände,
Sippe, Fremde und Juden“ gehandelt. Bei dem
Abschnitte über die Stände werden wieder die
Adligen, die C.eincinfreien, Abhängigen, Halb-
freien und Unfreien einer Besprechung unter-
zogen, und da nun die Verhältnisse der Abhängi-
gen ausserordentlich mannigfaltig sind und seit
der Mcrovingerzcit grosse Veränderungen er-

litten haben, so nimmt das Kapitel von den Ab-

hängigen im Buche den grössten Umfang ein.

Wenn nun noch, wie in Bd. VII, 2 u. 3 die gc-

sammte Verfassung des Reichs, besonders die

Hoheitsrechte des Königs, die Amtshoheit und das

Aemterwesen, die Gerichtshoheit und das Gerichts-

wesen, die Verwaltungs-
,

Finanz- und Kirchen-

hoheit usw. dargestellt werden soll, so dürften

bei dem Aufschwung, den das Königthum unter

Pippin und Karl dem Grossen nimmt, und bei

der veränderten Stellung, die es zur Zeit seiner

Stärke und seiner Schwäche den Ständen gegen-

über zeigt, endlich bei den erweiterten Beziehun-

gen des sich nach allen Seiten ausdehnenden

Reichs wohl noch ziemlich starke Bände zu er-

warten sein.

Ob diese Ueberfülle des gebotenen Stoffs

nicht einzuschränken wäre, ist eine andere Frage.

Ich machte schon früher eine Andeutung, dass

eine blosse Darlegung der Neuerungen im Staats-

leben bei der Fortführung des Werks genügte;

denn ein solches Staatsleben w'ird im Lauf we-

niger Jahrhunderte doch nicht so von Grund

aus anders, dass unter dem folgenden Herrscher-

geschlecht nicht mehr viel vom Alten übrig ge-

blieben wäre. Vielleicht hätte auch eine Aen-

derung in der Art der Darstellung Platz greifen

können. Die wieder aufgenommene Gliederung

des vorigen Bandes mag ja vom juristischen und

Lehrstandpunkt und um der logischen Schärfe

willen gerechtfertigt sein und dem Forscher, der

sich gerade mit einem Sondergebiete dieser Zeit

beschäftigt, den Stoff und die Anschauung des

Vf.s bequem vor Augen legen und Handhaben

zur Widerlegung oder Weiterforschung bieten

oder auch zur Vergleichung eines verwandten

Gegenstandes in dem früheren Bande; aber sie

hat auch wieder den Nachtheil, dass sich gewisse

Ausführungen immer wiederholen und beständige

Verweisungen auf frühere oder kommende Ab-

schnitte eintreten müssen, und das bewirkt nicht

nur Ermüdung des Lesers, sondern auch eine

sonst leicht vermeidliche Ausdehnung des Wel-

kes. Sie hat ferner den Nachtheil, dass das ge-

sammte in Urkunden, Chroniken usw. Vorgefun-

dene Material aufgeführt und durcbgesprochcn

wird und die Uebcrsichtlichkeit sich dadurch ver-

liert. Man erkennt mitunter nicht, was Rcgcl

was Wesentliches sein soll, und was Ausnahme

oder Nebenerscheinung ist. Bei dem ununter-

brochenen Fluss, in dem sich alle staatlichen

Verhältnisse befinden, bei der Unklarheit der Be

griffe und der Ungelcnkigkeit des Ausdrucks m

amtlichen und nichtamtlichen Quellen, bietet &

ja sicher grosse Schwierigkeit, das Allgemein

gültige herauszufinden. Um so mehr rDUSS W

sich der Darsteller zur Aufgabe machen,

Wesentliche an die Spitze zu stellen und

weiehungen und Ausnahmen besonders als s° c

zu bezeichnen. Aber die Ausführung in
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zuweilen sprunghaften Wesen und ihrer Anfügung
von nicht Zugehörigem macht mitunter den
Eindruck, als ob der Vf. seine reiche Notizcn-

sammlung durchaus völlig verwerthen wollte,

auch wenn er vom ursprünglichen Gegenstand

des betreffenden Abschnittes dadurch abgelenkt

würde. Es tritt öfters eine gewisse Zusammen-
hangslosigkeit, wohl auch Widerspruch gegen
früher Gesagtes ein.

Andererseits ist aber nicht 2u verkennen,

dass 'die historische wie juristische Vertrautheit

des Vf.s mit der Geschichte der germanischen

Völker im Mittelalter und mit den darauf be-

züglichen Schriften aller Art das Buch zu einer

ergiebigen Quelle der Belehrung für den Forscher

macht. Der Stil ist, der juristischen Behandlung

angemessen, ruhiger und freier von überderben

Ausdrücken als in Abtheilung 1. Ansprechend

ist auch das Fehlen rein persönlicher Polemik,

trotzdem der Vf. fast Seite für Seite den An-

sichten von Roth, Waitz, Brunner und anderen

angesehenen Rechtskennern widerspricht. Er
unterlässt es aber nicht, ihnen trotzdem die ge-

bührende Anerkennnung zu zollen und ihren Be-

hauptungen häufig zuzustimmen. Die Wider-

sprüche sind jedoch mehrfach mit einer gewissen

souveränen Sicherheit ohne ausführliche Begrün-

dung vorgetragen.

Nun zum Inhalt: Der Vf. hat sich wiederum

ein Verdienst durch die Zusammenstellung der

einschlägigen Litteratur erworben, die er nicht

nur gleich am Anfang, sondern auch in den An-

merkungen bei jedem wichtigen Abschnitte, wie

über Bcneficien, Vassallen, Freigelassene usw.

und wieder im Anhänge über die einzelnen Land-

schaften des Frankenreichs bringt. Vollständig-

keit ist, wie schon früher erwähnt, freilich nicht

erreicht. Vielleicht werden in den späteren

Abtheilungen noch Arbeiten von Kehr, Schnürer,

Lapötre, Götz, ferner die Ausgaben der karo-

linischen Briefe in den Monum. Germ. Hist, oder

der 2. Band von Le Moynes Geschichte der

Bretagne, die eine eingehende Darstellung der

Verfassung dieses Landes enthält, oder K. Ritters

Abhandlungen über die Kriege und die Gesetze

der Sachsen erwähnt werden. Auch einzelne Un-

genauigkeiten sind noch abzustellen, z. B. lauten

die Angaben bei Braumann und Flegler früher

anders, jetzt 1883 oder fraglich, bei Foss früher

1858, jetzt 1838; bei Hodgkin steht eine Re-

zension von Halm für Hahn und 18, III für

19, UI.

Aus dem reichen eigentlichen Inhalt ist nur

Weniges anzudeuten hier möglich. Bei der

Besprechung von Volk und Land hebt Dahn
hervor, dass schon die Zeitgenossen über die

Hauptbestandteile des Reichs im Klaren waren,

nämlich über die ganz, halb und gar nicht Ver-

römerten, wie er sie bezeichnet, d. h. über die

Unterschiede zwischen rechtsrheinischer Land-

schaft, Gallien und Italien. Die Germanen er-

hielten unter den Karolingern die Oberhand;
überwiegend wurden germanische Beamten und

Bischöfe eingesetzt und dabei wieder die Fran-

ken bevorzugt, die sich als herrschende Klasse

fühlten. Auch werden römische Einrichtungen

immer mehr von germanischen verdrängt oder

in germanischem Sinne umgemodelt.

Der umfangreichste und wichtigste Abschnitt

des Buches ist der über die Abhängigkeitsver-

hältnisse, besonders über Benefizien und Vassalli-

tät. Die eintretende Verbindung von beiden ver-

wischt alle früheren Unterschiede von Freiheit

und Unfreiheit. Die Grundlage des Adels mero-

vingischer Zeit: Königsgefolgschaft, Königsamt,

Königsland hat Umgestaltung erfahren. Nicht

die Kronvassallen allein, auch die Aftervassallen,

d. h. die von Bischöfen, Achten usw. gehören

zum neuen Adel. Dieser bildet jetzt „die oberste

Schicht der Vermöglichen, oft ohne Rücksicht

auf freie Geburt“. — Die Macht des karolingi-

schen Dienstadels drückt sich im dreifachen

Wehrgeld aus. Die Uebermacht der Grossen

wird von den Arnulfingcn früh gebrochen. Karl

d. Gr. erkennt ihren Stand zwar an und benutzt

ihn, sucht aber auch die Schwachen gegen ihn zu

schützen, besonders auch den Missbrauch der

Amtsgewalt zu unterdrücken. Völlig gelingt es

ihm aber nicht; auch die Hauptgefahr, das über-

mässige Anwachsen des Kirchenvermögen9, ver-

mag er nicht zu beseitigen. Unter seinen

schwächeren und in Kriegen sich verzehrenden

Nachfolgern wird die Macht des Vassallenadels

so stark, dass die Herrscher von ihnen abhängig

werden.

Die Vassallen gehen nach D, nicht aus der

Gefolgschaft hervor, sondern treten an ihre Stelle.

Gesteigerte Bedeutung erhalten sie erst durch

die Verleihung von Benefizien. Die Ursache

davon lag in den Kriegen Karl Martclls mit den

Arabern, in denen er tüchtige Reiterschaaren

sich verschaffen musste. Zur Ausstattung dieser

berittenen Vassallen benutzte er Kirchengüter,

die von ihm noch planlos nach Bedürfniss cinge-

zogen wurden. Auch D. stellt fest, dass unter

Karls Söhnen keine Beraubung, sondern nur ge-

setzlich geordnete Belastung der Kirchen unter

verschiedenen Formen eintrat, unter denen die

precariae verbo regis, auf Wunsch des Königs,

zur Unterstützung des Heeres eine Rolle spielen.

Dass später auch Staatsämter, ja, gegen Aus-

gang der Karolingerzeit, sogar Amtsgebiete zu

Lehn gegeben werden, ist verhängnisvoll ge-

worden und bedeutet „den Anfang vom Ende“.

Der Vf. findet aber, dass diese Neuerungen von

den Forschem gewöhnlich zu früh angesetzt wer-

den, und meint, dass eigentliche Vassallenheere

an Stelle der von allgemein Wehrpflichtigen ge-

bildeten erst am Schluss des 9. Jh.s erscheinen,

im Westen freilich etwas früher als im Osten.
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Er zählt vier bezeichnende Merkmale für diese

Neuerung auf, z. B. dass bei Widerstreit zwischen

Unterthan- und Lehnspfticht letztere vorangeht

und die Heerbannbusse nicht mehr dem König,

sondern dem Senior zu entrichten ist. Betreffs

des Unterschiedes von merovingischcn Köoigs-

schenkungen und karolingischen Benefizien hebt

er hervor, dass jene erblich, diese nur auf

Lebenszeit gegeben wurden. Auch verleihen sie

nicht Eigenthum, sondern nur Niessbrauch. Später

ist der Kriegsdienst nicht mehr der alleinige Grund

der Beleihung. Der Uebergang zur Erblichkeit

der Lehn unter den schwachen Karolingern ist

ein Zeichen des beginnenden Feudalstaates. Die

thatsächliche Vereinigung von Benefizien und Vas-

sallenthum wird schliesslich im 9. und 10. Jh.

zu einer rechtlich-nothwendigen und dadurch für

das Staatsleben von entscheidender Bedeutung.

Betreffs der Begründung und weiteren Aus-

führung dieser Sätze und des Inhalts der übrigen

Abschnitte müssen wir des Raumes wegen auf

das Werk selbst verweisen.

Berlin. H. Hahn.

Andreas Hund, Colmar vor und während sei-

• ner Entwickelung zur Reichsstadt. Strassburg.

Inaug.-Dissert. Strassbürg, Schlesier & Schweickhardt,

1899. VIII u. 85 S. 8° mit 1 Karte. M. 2,40.

Die überlieferten Nachrichten über die älte-

ste Geschichte Colmars sind so spärlich, dass

sie nur die Umrisse der städtischen Entwickelung
]

erkennen lassen. Wenn der Vf. der vorliegen-
j

den Abhandlung dennoch versucht hat, ein aus-
|

iuhrlichcs Bild von dieser Entwicklung zu zeich-

nen, so konnte er dies nur mit Hilfe zahlreicher

Hypothesen thun, deren Elemente aus der allge-

meinen deutschen Rechts- und Wirtschafts-

geschichte gezogen sind. Daher kommt cs auch,

dass die recht fleissigc Arbeit unsere Kenntniss

des mittelalterlichen Städtewesens kaum in etwas
erweitert. Die engere Lokalgeschichte dagegen
verdankt der umständlichen Untersuchung einzelne

interessante Ergebnisse.

Colmar. Eug. Wald ner.

Geographie, Länder- und Völkerkunde.

Bergische Sagen« Gesamt»». u. mit Anmerkgn
hgb. von Otto Schell. Elberfeld, Baedeker,

1897. XXXIV u. 608 S. 8" mit 5 Lichtdruckbild.

M. 4,50.

Die vorliegende Sammlung liefert den werth-

vollen Beweis, dass das Volk auch in einem
Industriebezirk, wie es das Herzogthum Berg
heute ist, mit überraschender Zähigkeit an alten

Ueberlieferungcn festhält. Den Grundstock der
hier vereinigten 925 Sagen bilden die noch
heute irn Munde des Volkes lebenden, die von
dem Hgb. „formlos und schlicht, wie sic das
Volk erzählt, 4* mitgetheilt sind. Sie geben der

Sammlung ihren Werth; denn wenn auch die Zu-

sammenstellung der in zum Theil entlegenen

Druckwerken zerstreuten Sagen des Berger Lan-

des dem Forscher erwünscht ist, so lässt doch

das, was aus Montanus, Aeg. Müller, Spitz und

manchem anderen stammt, zu sehr die aus-

schmückende Hand des Uebcrarbeiters erkennen

und ist deshalb nur mit grösster Vorsicht für die

Forschung zu benutzen. Leider erschwert auch

die geographische Anordnung der Sagen, die

den Hgb. zur Trennung des inhaltlich Zusam-

mengehörenden zwingt (S. 325, 6 = 348, 51 =
385, 32 = 481, 34 = 527, 73; vgl S. 458,

65 u. 351, 54), die nothwendige Kontrolle. Ein

eingehendes sachliches Register würde diesem

Mangel abgeholfen und das Werk zugleich der

Wissenschaft zugänglicher gemacht haben. Denn

für sie öffnet sich hier ein fruchtbares Arbeits-

feld. Ueberaus zahlreich sind die Zwergsagen;

die natürlichen Höhlen und die verlassenen

Stollen, an denen das bergische Land so reich

ist, regten offenbar die Phantasie des Volkes in

dieser Richtung immer von Neuem an. Der

wilde (siebenjährige, nächtliche, ewige) Jäger

ist seltsamerweise mit dem ewigen Juden ver-

quickt (S. 105, 48 u. 254, 3). Die gütige

weisse Frau, die sonst im Gefolge des wilden

Jägers erscheint (S. 130, 18), ist in der Gegend

von Hilden ganz an seine Stelle getreten (S.

131, 20). Auch die Mahrsagen sind wichtig:

so erbringt S. 250, 234 neben 522, 59 den

Beweis, dass die Mahren auch Wege- und

Brückengespenster sind. Auffällig ist S. 18?.

1 10b wegen der darin vorkommenden Erdgottin

Hertha. Sollte dieser bekanntlich auf einer

verderbten Stelle des Tacitus (Germ. c. 40) b«

ruhende Name wie nach Zwickau i. S. so auc

nach Barmen aus Rügen übertragen sein? (Vergl.

A. Haas, Rügensche Sagen. 2. Aufl. S. •)

Der Form nach knappe, aber inhaltreichc

Anmerkungen bringen den notbwendigen \er

glcichsstoff; hätte der Vf. darin Temraes, Jab«*.

Haas
1

,
Knoops Sammlungen preussischer, pom

inerschcr und posenscher Sagen benutzt, so

würde er dort für manchen eigenartigen, sonst

nicht belegten Sagenzug Parallelen ge uni en

haben; sind doch diese Gegenden vielfach ' om

fernen Westen Deutschlands aus besiedelt " ur cn '

Stettin. A. Brunk.

Rechts- und Staatswissenschaften.

Eduard von der Hellen, Italiens Volksiud^

Schaft. Ein Vortrag. Freiburg i. B., J« 0.

(Paul Sicbeck), 1899. 40 S. 8°. M. 0,80.

Der Vf. will in kurzen Zügen die wirtbscMt-

liehe und soziale Lage des heutigen Italiens

stellen. Italien, bemerkter, das zu Beginn ®

rer Zeitrechnung sich in einer wirtbsci *

günstigen Lage befand, geriet!» nach un
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in kläglicher Weise in Verfall. Der Raubbau
erschöpfte seinen Boden, die leichtsinnige Ab-
holzung entlaubte seinen dichten Kranz von

schützenden Wäldern, indem sic das fruchtbare

Erdreich zerstörte, das Bett der Flüsse mit

Steinen anfüllte und fast ein Drittel des Gebietes

zur Unfruchtbarkeit und Oede verdammte. Und
heute, während die riesig schnell wachsende ita-

lienische Bevölkerung eine Dichtigkeit von 166

Einwohnern auf den Quadratkilometer erreicht

und damit Holland, Grossbritannien, Baden und

Preussen übertrifft, wächst die Produktion und

das Arbeitsgebiet in einem weit geringeren Vcr-

hältniss, so dass eine zahlreiche und wachsende
Klasse von Arbeitslosen und Proletariern ent-

steht.

Dieses Missverhältniss zwischen Bevölkerung

und Arbeit wird durch Gründe verschiedener Art

veranlasst, je nachdem es sich um die Land-

wirtschaft oder das Gewerbe handelt. In der

Landwirtschaft ist die Grundursache der unge-

nügenden Produktion das Vorwiegen des Gross-

grundbesitzes und das Fortdauern der alter-

tümlichen, mittelalterlichen Rechtsverhältnisse,

die jedem Fortschritt feindlich sind. Daher die

Notwendigkeit, in der Italien sich befindet,

einen Theil des Getreides einzuführen, dessen

es bedarf; daher die Wüsteneien, die wie eine

Dornenkrone die Hauptstadt des neuen König-

reichs umgeben, und ein hässlicher Fleck in der

Wirtschaftsgeschichte Italiens sind; daher schliess-

lich die Verminderung der Landeserzeugnisse auf

den Hektar, die von 1870/74 bis 1890/94 für

Mais von 18 auf 1 3 V», für Hafer von 17*/s auf

weniger als 14, für Roggen von 13 1
/* auf we-

niger als 11, für Reis von 42 auf 23 Hekto-

liter sanken. Die einzige erfreuliche Ausnahme
in diesem Bilde von Trostlosigkeit und Verfall

bildet die Erzeugung der Südfrüchte, die einen

beträchtlichen Zuwachs zeigt; das kommt daher,

dass sie in den Händen kleiner Besitzer und frei

von dem verderblichen Einfluss des Grossgrund-

besitzes und der Pacht ist.

Eine andere traurige Linie in dem Bilde der

italienischen Volkswirtschaft enthüllt die That-

sache, dass ein so küstenreiches Land eine

wachsende Zufuhr zugerichteter Fische hat;

Schuld daran sind theils die veralteten und un-

wirksamen Methoden der Fischerei, theils die

Entvölkerung der italienischen Meere und Seen,

ein Ergebniss der späten Einführung und der

lächerlichen Anwendung der Schutzgesetze. —
Unwichtig ist das Erzeugniss der Arbeit in den

Bergwerken.

Zu dem Rückgänge der Landwirthschaft
und der Bergwerke bildet einen scheinbar

glänzenden Gegensatz die Zunahme der Produk-
tion und der Ausfuhr der Manufaktur-, besonders
der Webwaaren; aber eine genauere Prüfung
enthüllt die wesentlich krankhaften Ursachen die-

ser Erscheinung. In der That ist die vermehrte

Ausfuhr der Manufakturwaaren aus Italien nicht

sowohl die Folge besonders günstiger örtlicher

oder technischer Bedingungen, sondern der ausser-

ordentlichen Herabsetzung der Löhne in den ita-

lienischen Gewerben, wozu die dürftige Bildung

und Organisation der Arbeiterklassen der Halb-

insel geführt hat.

Die geringen Löhne gestatten der technisch

niedriger stehenden italienischen Industrie sieg-

reich mit den Industrien der am weitesten fort-

geschrittenen Länder Europas zu wetteifern;

aber dieser Sieg, wie er ist, abgesehen davon,

dass er beklagenswerth ist, muss vorübergehend

sein, da er kaum im Stande sein wird, die schon

beginnende Organisation der italienischen arbei-

tenden Klassen aufzuhalten, die ihnen erlauben

wird, den Fabrikbesitzern entsprechendere Löhne

aufzuzwingen.

Andrerseits werden die technischen Fort-

schritte, die sich in Italien zeigen, mehr als dem
einheimischem dem ausländischen Kapital ver-

dankt, das der Produktion des Landes eine jähr-

liche Steuer in der Form von Dividenden und

Zinsen auferlegt. Das ist nicht der letzte Grund

für die ungünstige Bilanz, die Italien seit 1878

dauernd bedrückt, trotz der Schaaren von Frem-

den, die jährlich hinkommen, um sich an seinem

Klima zu entzücken und seine Denkmäler zu be-

wundern. — In dieser Hinsicht ist noch ein

anderes bedauerliches Symptom zu erwähnen,

die geringe Betheiligung der nationalen Flagge

an dem italienischen Ein- und Ausfuhr- Handel.

In Staaten mit gesunden Verhältnissen wird ein

bischen mehr als die Hälfte der Ausfuhr und

ein bischen weniger als die Hälfte der Einfuhr

mit der nationalen Flagge besorgt. Da die

Schiffe bestrebt sind, sich für die Rückfahrt eine

gleiche Fracht zu verschaffen wie für die Hin-

fahrt, so wird ein Theil der Ausfuhr von einem

Staate mit fremder Flagge besorgt und ein Theil

der Einfuhr nach einem Staate wird vervollstän-

digt unter nationaler Flagge; und weil die Rück-

fahrtsfracht nicht immer sicher und vollständig

ist, so irrt man sich nicht, wenn man behauptet,

dass in der Regel ein bischen mehr als die

Hälfte der Ausfuhr und ein bischen weniger als

die Hälfte der Einfuhr von der nationalen Flagge

besorgt wird. In Italien dagegen befördert die

nationale Flagge nur 40,7—44,5 % der ausge-

führten und 16,3 — 29,7 % der eingeführten

Waaren; das verräth eine geringe Entwicklung

der Schiffahrt in einem Lande, das doch be-

stimmt scheint zu einer siegreichen Stellung in

diesem Gewerbebetriebe. Trotz des schweren

Ungemaches, in dem es sich befindet, wird aber

das Schiffahrtsgewerbe von den italienischen

Staatsmännern vernachlässigt, die statt dessen

den Eisenbahngesellschaften unverdiente Gunst

zuwenden und mit dem Bau unnützer Kisenbabn-
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linien fortfahren, der Ursache neuer Wunden des I bung, in die der Vf. verfallen ist, nehmen seiner

schon wunden Staats-Budgets.

Die italienische Finanzverwaltung bekommt

84 % des eigenen Ertrages von den indirek-

ten Steuern
;

die Steuerlast ist riesig (43 Lire

auf die Person) und, was noch beklagenswerther

ist, sie fällt hauptsächlich auf die weniger Wohl-

habenden. Die Versuche des Staates, die Steuer-

last der armen Klassen zu erleichtern, stossen

auf die grobe und kurzsichtige Selbstsucht der

reichen Klassen, die im Parlament das Heft in

Händen haben. Die Summen, die der Staat von

den unglücklichen Arbeitern herausdrückt, werden
fast ganz verschlungen durch die Bezahlung der

Zinsen der Staatsschuld, durch die Ausgaben für

Heer und Flotte, durch die Pensionen der Militär-

und Civilbeamten, durch die Einziehungskosten.

Von den Staatseinkünften bleiben nur 21 °/o für

die Ablösung der öffentlichen Dienste, die infolge

der ungenügenden Mittel schlecht verwaltet oder
ganz vernachlässigt werden.

Diese Reihe trauriger Thatsachen, schliesst

der Vf., erklärt von selbst den wahren Charakter
der in Mailand im Mai 1898 vorgekommenen
Unruhen; sie waren nur ein Schmerzensschrei
des italienischen Volkes und ein heftiger Wider-
spruch gegen ein Wirtschaftssystem, bei dem
das ganze nationale Leben verarmt und sich auf-

löst. Und wenn das Wort „Volkes Stimme
Gottes Stimme“ wahr ist, so muss man in dieser

Volkskundgebung die Verurtheilung der wirt-
schaftlichen Einrichtungen und die bestimmte
Voraussagung ihres bevorstehenden Unterganges
sehen.

Der kurze Abriss, den wir von dieser be-
merkenswerthen Schrift gegeben haben, genügt,
um über ihre Vorzüge und Fehler zu urteilen.
Die Fülle der Mitteilungen, die Kraft der Be-
weisführung, die Beredtsamkeit der Darstellung
sind die unleugbaren Vorzüge dieser Arbeit; ihr

einziger wesentlicher Fehler ist ein augenschein-
lich zu starkes Aufträgen der Farben, eine plan-
massige Vergrösserung der Wahrheit. Selbst
diejenigen, welche Niemand der Nachsicht gegen
die Hässlichkeiten in der italienischen Wirt-
schaftsordnung zeihen kann, müssten offen zu-
geben, dass, was der Vf. hier gegeben hat, ein
Nachtbild ist, interessant, farbenreich, lebhaft,
aber doch kein treuer Spiegel der Wirklichkeit.
Wir fügen hinzu, dass einige seiner Betrachtun-
gen nicht wissenschaftlich richtig sind, wie es
z. B. nicht wahr ist, dass die besondere Niedrig-
keit der Löhne in einem Staate die Ausfuhr von
Waaren ermöglicht, die anderswo nicht ausführ-
bar sind; es ist nicht wahr, dass die Gebäude-
steuer immer und ganz und gar eine indirekte
Steuer ist. Das sind Irrthümer, deren entschie-
dene Widerlegung man beinahe in jedem Lehr-
buch der Volkswirthschaft lesen kann. Aber
diese offenbaren Irrthümer, sowie die Uebertrei-

Schrift nicht den Werth, die sorgfältiges Nach-

denken und Studium verdient. Dieser Lärmruf

aus einem befreundeten Lande sollte in die Ohren

tönen den trägen, unwissenden und öfters ehr-

losen Politikern , die unter dem Gelächter und

Beifall einer unklugen Bevölkerung das schöne

italienische Land dem wirtschaftlichen und po-

litischen Abgrunde zutreiben.

Padua. Achille Loria.

Kunstwissenschaften,

Berthold Haendcke, Die Chronologie der Land-

schäften Albrecht Dürers. [Studien zur deutschen

Kunstgeschichte. Heft 19.] Strassburg. i. H. Ed.

Heitz (Heitz & Mündel), 1899. 40 S. 8® mit 2 Licht-

drucktet'. M. 2.

In dem grossen Schatze der uns erhaltenen

Dürer-Zeichnungen nehmen die aquarellirtcn Land-

schaften besonderes Interesse in Anspruch. Weit

mehr als in seinen Tafelbildern erscheint Dürer

in diesen Blättern als Bahnbrecher und Vorkämpfer

der modernen Landschaftsauffassung. Beinahe

keine dieser Landschaftsstudien trägt eine Jahres-

zahl, doch wird der Versuch, sie zu datiren, da-

durch erleichtert, dass einige von ihnen nach den

beigeschriebenen Ortsangaben offenbar auf des

Meisters Reise nach Italien entstanden sind. Nun

war Dürer zweimal in Italien, wie jetzt wohl

allgemein angenommen wird, 1494 oder, was

neuerdings lieber geglaubt wird, 1495, und ISO?

bis 1507. Beide Male ging er auf der Brenner-

strasse nach Venedig.

Haendckes Schrift macht mit einigen neuen

und richtigen Beobachtungen wahrscheinlich, dass

gerade die schönsten Landschaftsblätter schon

auf der ersten Reise ausgeführt worden sind.

Was zur Datirung der heimathlichen Land-

schaftsstudien beigebracht wird, ist von gerin-

gerem Belang und hypothetisch. Der Nachweis,

dass Aufnahmen, wie die Ansicht von Irient,

1495 entstanden sind, scheint mir geglückt, wenn

ich auch im Einzelnen viele Einwendungen gegCQ

H.s Beweisführung zu machen hätte. H. verlässt

sich allzu sehr auf die Abbildungen des Lipp-

mannschcn Dürer-Werkes, die ja so gut sin ,

wie sie nur sein können, und doch als Repro-

duktionen vielfarbiger Originale stilkritischen l«r-

wägungen nicht so unbedingt zu Grunde gelegt

werden sollten. Mit Unrecht hält H. jede Lan*

schaftszcichnung Dürers ohne Weiteres für ein®

unmittelbare Naturaufnahme. Ein Blatt wie

Louvre -Zeichnung mit der Burg ist doch "0

keine Naturaufnahme.

Der Eindruck der kleinen Schrift, die von

warmer Theilnahme an dem Gegenstände bcle^

wird, würde überwiegend erfreulich sein,

die Darstellung ein wenig sorgsamer, die *bprac

nicht gar so wirr und selbst unrichtig w,ire*
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Schiefe Bilder und zweideutige Beziehungen be-
unruhigen den Leser in jedem Absatz.

Berlin. Max
J. Friedländer.

Notizen und Mittheilungen.

Der Erzherzog Rainer hat seine Sammlung von
Handschriften auf Papyrus, Pergament, Papier usw.
der k. k. Hofbibliothek zu Wien geschenkt.

Die Kommission an d. Pariser Academie des In-

scriptions für d. Corpus inscriptionum semiti-
carum wird vom 1. Januar an e. in zwanglosen Heften
erscheinende Ephemeris herausgeben.

Die Academie des Inscriptions in Paris hat d.

Preis Allier de Hauteroche an Edmond Drouin für s.

gesummten Arbeiten zur Entzifferg äthiop.
,

persisch, u.

indisch. Münzen u. üb. d. Völker u. Herrscher Inner-
asiens verliehen; J. N. Svoronos hat c. lobende Er-
wähng für s. Aufsätze im Journal internat. d'ArcheoI.
Numismat. erhalten.

Dr. A. Bredius hat in d. Kirche d. taufgesinnten
Gemeinde in Amsterdam e. Bild von Rembrandt, d.

Porträt c. etwa zwanzigjährigen jungen Mannes, ent-
deckt. Er nimmt an. dass es um 1632 gemalt sei, u.

bezeichnet es als eins d. anziehendsten Bilder aus
jener Zeit.

In e. Nebengebäude d. Rathhauses von Brüssel hat
d. Stadlarchivar Van Maldcrghem sehr werthvollc Han-
delsberichte aus d. 17. u. 18. Jh. entdeckt.

Gelehrte Gesellschaften und Vereine.
In d. Sitzg d. AInmismat. GcscUsch. in Berlin am

4. Septbr. sprach Hr. A. v. d. Heyden üb. d. Me-
daillen d. Freimaurer zu Berlin; Hr. Friedensburg
hielt e. Vortrag üb. d. kaiscrl. Münzen v. Mexiko.

Auf d. 8. Hauptversammlg d. Internat. Kriminalist.
Vereinigg, die am 11. Septbr. in Budapest eröffnet

wurde, sind folgende Gegenstände behandelt worden:
1. D. kontradiktor. Voruntersuchg (Referenten : v. Bnlogh
[Budapest], L. Poittevin (Paris]); 2. D. Polizeiübertretgn,
Begriff, Bestrafg, Veriolgg (Rcf.: Fayer (Budapest],
Hancklcr [Nancy], Reichard [Budapest]); 3. Einfluss d.

Greiscnalters auf d. Kriminalität (Rcf.: Feisenbcrger
[Frankf. a. M.], Nicolndoni [Linz a. D.j); 4. D. internat.

Bckämpfg d. Mädchenhandels (Ref. : Gruber [Budapest]).

Personalchronik.

Ernennungen, Auszeichnungen usw.

I. An Universitäten usw. Privatdoz. a. d. Univ.
Halle Dr. John Meier als Nachfolger Rudolf Koegels
z. o. Prof. f. dtsche Sprache u. Litt an d. Univ. Basel
ernannt. — Als Privatdoz. habilitirt für gricch. u. röm.
Gcsch. u. Alterthskde Dr. Anton v. Prem erstein an
d. Univ. Wien, der Lehrer a. d. Staatsrealsch. in Tar-
nopol, Dr. Eugen Römer für Geographie an d. Univ.
Lemberg. — Der Prof. f. dtsche Litt a. d. dtsch. tcchn.
Hochschule in Prag Dr. Alfred Klaar ist als Feuille-
tonredaktcur der „Berliner Neuesten Nachrichten“ nach
Berlin übergesiedelt.

II. An Gymnasien usw. Der Direktor am Gymn.
in Hof Dietsch ist an d. Gymn. in Erlangen versetzt
worden.

Todesfälle:
Der Orientalist Dr. Martin Schultze, am 10. Sept.,

in Ellrich a. Harz; d. Prof. a. d. Musterschule in Frank-
furt a. M. Dr. Rosenberger, am 11. Septbr., 54 J.

alt, in Oberstdorf; d. Gymn. -Dir. a. D. Lic. Dr. Hohen-
berg, am 12. Septbr., 75 J. alt, in Bonn; d. Ober-

landcsgcrichtsrath, Geh. Justizrath Robert Schulz,
Hgb. d. Blätter f. Rechtspflege in Thüringen, am 16.
Septbr., in Jena.

Neu erschienene Werke,
vom 13. bis 20. September in der Redaktion eingelicfcrt

Bezold, G. v., D. Baukunst d. Renaissance in

Dtschld, Holland, Belgien u. Dänemark. [Handb. d.

Architektur. II. Th., 7. Bd.J Stttg. , Bcrgstrasser.
M. 16.

Bilfinger, G., Untersuchgn üb. d. Zeitrechng d.

alten Germanen. I. D. altnord. Jahr. Stttg., Kohl-
hammer Komm.
Claus, Hofrath Dr. Carl, vorm. Prof. d. Zoologie

u. vergl. Anatomie an d. Univ, zu Wien. Bis 1873
Autobiographie, vollendet v. Prof. v. Alth. Marburg,
Elwert. M. 1.

Dahn, F., D. Könige d. Germanen. 8. Bd. D.
Franken unter d. Karolingern 4. Abth. Lpz., Breit-

kopf & Härtel. M. 8.

Diekamp, Krz., D. origenist. Streitigktn im 6. Jh.

u. d. 5. allg. Konzil. Münster, Aschendorff. M. 3,50.
Diest, G. v., Meine Orientreise im Frühjahr 1899.

Brl., Mittler. M. 1,25.

Finck, Frz. N., D. Araner Mundart. 2 Bdc. Mar-
burg, Ehvert. M. 18.

Florence of Rome, Le Bonc. Hgb. v. W. Vietor.

2. Abth. Untersuchg d. Denkmals von A. Knobbe.
Ebda. M. 2.

Fortschritte, D., d. Physik i. J. 1898, dargestellt

v. d. Physikal. Gesellsch. in Berlin. 54. Jahrg. l.Abth.:
Physik d. Materie, redig. v. R. Börnstein. Brnschw.,
Vieweg & Sohn. M. 26.

Friesen, E. Frh. v.
,

Gcsch. d. rcichsfrciherrl. Fa-

milie von Friesen. 2 Bde. Drcsd-, C- Heinrich. M. 20.

Gregori, F., D. Schaffen d. Schauspielers. Brl.,

Ferd. Dumm ler. M. 2.

Grimm, H., Leben Michelangelos. 9. H. Brl. u.

Stttg., Spemann. M. 2.

Grossheim, E. v., Lexikon z. Goethe - Litteratur.

Quakenbrück, Selbstverlag (Edm. Eckhart). M. 1,50.

Hase, K. v., Kirchengesch. Lief. 2. 12. Aull.

Lpz., Breitkopf & Härtel. M. 0,50.

Hirschfeid, M., Aus d. Mappe d. Arizona -Kicker.

Brl., Feder -Verlag.

Jadassohn, D. Tonbewusstscin. D. Lehre vom
musikalischen Horen. Lpz., Breitkopf & Härtel. M. 2.

Justi, F., Leben d. Prof. Catharinus Dulcis, von ihm
selbst beschrieben. Marburg, Eiwert. M. 1.

Knauer, D. Vision im Lichte d. Kulturgesch. u. d.

Dämon d. Sokrates. E. kulturgeschichtl. • psychiatr.

Studie. Lpz., W. Friedrich. M. 3.

Lehmann, H. 0., Erbrecht. 1. Hälfte: Erbfolge.

Rechtl. Stcllg d. Erben. [Enneccerus u. Lehmann, D.

bürgerl. Recht II. Bd., 3. Lief., 1. Hälfte.] Marburg,

Eiwert M. 2.

Lehmann-Hohenberg, Bismarcks Erbe. — Los

von Rom. — Hie gut Deutsch allewege. Ein Weckruf

an die deutsche Nation. Münch., J. F. Lehmann.

M. 0,80.

Massorah, D., d. östl. u. westl. Syrer in ihren An-

gaben zum Propheten Jesaia nach 5 Hss. d. British

Museum in Verbindg mit 2 Traktaten üb. Accente,

hgb. v. G. Dicttrich. Lond., Williams & Norgate.

Sh. 8. 6 d.

Monarchie, D. österr.- ungar. , in Wort u. Bild.

Lief. 332. Ungarn. 20. H. Wien, Holder. M. 0,60*

Ostwald, W., Grdriss d. allgem. Chemie. 3. Aull.

Lpz., Engelmann. M. 16.

Reclams Univ.-Bibliothck. Nr. 3991. Bötticher. G.,

Alfanzereien. — 3992. Gensichen, O. Frz., D. Märchen-

tante. Lustsp. — 3993/94. Monnier, M., Ncapolitan.

Novellen. Dtsch. von S. Lederer. — 3995/96. Tau-

send u. eine Nacht. Uebertr. v. M. Henning. XV 11
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(Schl.). — 3997. Mont, P. de, Zeiten u. Zonen. Ge-

dichte, übs. v. A. Möser. — 3998. Barteis, A.
p
Chr.

Friedr. Hebbel. — 3999. Bellini, V., D. Nachtwandlerin.

Oper. — 4000. Rosegger. P., Geschichten u. Gestalten

aus den Alpen. Je M. 0,20.

Rundschau, Thcolog., hgb. v. W. Bousset. II.

Jahrg. 9. II. Freiburg i. B., Mohr (Siebeck). Jahrg.

M. 6.

'II. Jahrg. I, H. 10/11. Athen, 'Earla.

Drachrh. 2.

Varbuch, D. Kieler (1465— 1546). Hgb. von H.
l.uppc. [Mitthlgn d. Gcsellsch. f, Kieler Stadtgcsch.

17. H.] Kiel, Lipsius & Tischer.

Ward, A. W.. Great Britain and Hanovcr. Some
Aspccts of the Personal Union. Oxford, Clarendon
Press (Lond., Henry Frowde). Geb. Sh. 5.

Weber, Frdr., Platon. Notizen üb. Orpheus. [Progr.

d. U. Luitpold -Gymn. in München f. d. Studienjahr
1898/99.] Münch., Druck von J. B. Lindl.

Weiss, J. B. v., Wcltgcsch. 5.— 8. Lief. 4. u. 5.

Aull. Graz, Styria. Je M. 0,85.

Demnächst erscheinende Werke.
Aus dem Gebiete der

Philosophie. Elcutheropulos, Abr., Wirtschaft
u. Philosophie. I. Abth. L). Philos. u. d. Lebensauftassg
d. Griechepth. Etwa 26 Bog. Brl., Ernst Hofmann & Co.
M. 10. — Lagcnpusch, E., Grdriss z. Gesch. d. Philos.
I. Th. 10 Bog. Brsl., Trewcndt. M. 2. — Opitz,
H. G., Grdriss c. Scinswissenschaft. I. Bd. Erscheings-
lehrc. II. Abth. WiUenslehre. Etwa 20 Bog. Lpz.,
H. Haacke. Etwa M. 7.

Philol. u. Liltgesch. Vischer, Fr. Th., Shakespeare-
Vorträge. I. Bd. Einlcitg. Hamlet. 33 Bog. Stttg.,

Cotta Nf. M. 9.

Gesch. Bodelschwingh, Frz. v., Betrachtgn. c.

Patrioten üb. Bismarck u. s. Zeit. 7 Bog. Brl., Hermann
Walther. M. 2. — Eck, S., D. F. Strauss. 18 Bog.
Stttg.. Cotta Nf. M. 4,50. — Mayer, Frz. M., Gesch.
Oesterreichs mit besond. Rücks. auf d. Culturlcben. 2.
vollst. umgearb. Aufl. I. Bd. 1. Lief. Wien, Braumüllcr.
M. 2. - Meinecke, Fr., D. Leben d. ücneralfcldmar-
scholls Hermann von Boycn. 2. Bd. 38 Bog. Stttg.,
Cotta Nf. M. 12. — Sch wem er, R., Papsttum u.
Kaiserthum. 10 Bog. Ebda. M. 2,50.

Gcogr. Hart mann. R. J., u. 1. Benzinger, Palästina.
Hamb., Rauh. Haus. M. 12.

Staats- u. Rechlsw. Trefz, Fr.. D. Wirthsgewcrbc
in München. 15% Bog. Stttg., Cotta Nf. M. 5.

Kuustw. Fleischer, O., Mozart. Etwa 15 Bog.
Brl., Ernst Hoftnann & Co. M. 2,40. — Walter. Frdr.
Archiv u. Bibliothek d. Grosshcrzgl. Hof- u. National-
theaters in Mannheim. 1779— 1839. Lpz., Hirzcl. M. 10.

Mod. Dichtg. D’Annun zio, G., D. Gioconda. Tra-
gödie. Brl., S. Fischer. M. 2,50.

Zeitschriftenschau.

Theologie und Religionswissenschaft.

The New World. VIII, 30. K. C- Moore, Formal
Reform. — S. M. Crothcrs, History a Tcacher of
Liberal Religion. — Josephine Lazarus, Zionism.

G. Deutsch, The National Movement araongst the
Jcws. — J. H. Hyslop, Immortality and Psychical
Kesearch. — S. J. Barrows. Mythical and Lcgendary
Elements in the New Testament. — Fr. A. Christic,
I hc Influence of the Social Qucstion on the Genesis of
Christianitv. G. St. Lee, The Printing Press and
Personality. - G. M. Stratton, The Psvchological Evi-
denee for Thcism. - W. G. Tarrant, The New Evan-
gclical Catcchism

Philosophie und Pädagogik.

The American Journal of Psychology. X, 3. Stella

Emlly Sharp, Individual Psychology: A Study in

Psychological Method. -AdnCarman, Pain and Strengih

Mcasuremcnts of 1507 School Children in Saginaw, Mi-

chigan. — L. W. Kl ine, Suggeslions toward a Labo-

ratorv Course in Comparativc Psychology. — H. H.

Goddard, The Effects of Mind on Body as cvidenced

by Faith Cures. — 4. H. S. Jcnnings, The Psycho-

logy of a Protozoan. — C. St. Hall, A Study of

Anger.

Revue philosophique. Septcmbrc. L. Mariliier,

L'origine des dicux (fin). — A. Naville, La nouveautc

dans la conclusion : Etüde syllogistiquc. — C. Bos, Du

temps de croyance. — Vaschide, Observations sur k

pouls radial pendant les emotions.

D. Humanist. Gymn. 1899, 2. Th. Prcger, 29.

Gen.-Versammlg d. bair. Gymn.-Lehrcr-Ver. — K. S., V.

Jahres -Versammlg d. sächs. Gymn.-Lehrcr-Ver. — V.

Landesversammlg d. Württemberg. Gym.-Lchrcr-Ver. —
A. H., Feste an humanist. Gymn. — F. Bölte, D.

Bildung e. Ortsgruppe d. Gymn.-Vr
cr. in Frankfurt a. M.

— C. Bl üm lein, Randbemcrkgn zu Dr. H. Schröders

»D. höhere Lehrerstand in Prcussen, s. Arbeit u. s.

Lohn“.
Monatshefte d. Comenius-Gesellsch. VIII, 7. 8.

Karl Christian Friedrich Krauses Entwurf e. europäisch.

Staatenbundes, als Grdlage d. allg. Friedens u. als recht-

lichen Mittels gegen jeden Angriff wid. d. innere u.

äussere Freiheit Europas. Hgb. von R. Vetter. — E

Wolff, D. Deutschen Gesellschaften in Erlangen u. Alt-

dorf im 18. Jh. — J. V. Noväk, D. letzten pansophi-

sehen Schriften d. Comenius. — L. Keller, Zur Gesch.

d. süddtsch. Anabaptism. — H. Schulz, 0. sog. Re-

formation Kaiser Sigmunds. E. soziale Reformschrift d.

15. Jh.s.

Philologie und Litteraturgeschlchte.

Journal asialique. Mai-Juin. Caudel, Les pre-

mieres in vasions arabcs dans rAfrique du Nord (21

100 H. 651-718 J.-C.) (Suite). — R. Basset, Les sanc-

tuaires du Djebel Ncfousa. — Six Chansons arabes ca

dialecte maghrebin, publ., trad. et annotees p. Sonneck.

— E. Senart, Notes d'epigraphic indiennc. VII* Dcux

epigraphes du Svät. — O. Houdas, Au sujet d'un des

surnoms du mois de Redjcb.

ATordisk Tidsskrift for Filologi. VIII, 1. 2. 0.

Sicsbye, Strobcma/rkninger. — H. Pederscn, Mcre

orn Lykisk. — E. Jessscn, Tilfoielscr og Berigtigewcr

til Dunsk etymologisk Ordbog. — J. HIden, Olver

tvänne nybildningar hos Lucretius.

The Indian Antiquary. June. J. S. King, Hist,

•of the Bahmani Dynnsty (cont). — G. R. Subraraia

Pantulu, Some Notes on the Folklore of the lelugus.

— R. C. Tcmplc, Cruse and Grosso; Caraft; Sepoy

— M. R. Pedlow, Superstition* among Hindus in Ute

Central Provinccs. — F. Kittel, Bittcru and Banka.

J. Burgess, Kuki, Bongo. — B. V. Shastri, *^ar?*sc

Custom amongst Marathas. — W. Crookc, TncMacr*

nal Uncle in Northern Indian Marriage Custom. — •

Ibbctson. Transfer of Cattlc-Discasc, a Form ol bcape-

Goat. - f Mrs. Murray- Ainslie, Musalman romlxs.

— t F. S. Growse, Rustic Divisions of the Da>'-

Geschichte.

Mitthlgn d. Gcsellsch. f. Kieler Stadtgcsch. H. 1

D. Kieler Verbuch (1465 — 15461, hgb. v. H. Luppe-

Biblioihlque de l Ecolc des Charles. Mars Juin A
Morel-Fatio, l,a donation du duchc de Mohne a L

trand Du Gucsclin. — L. Mirot et E. De pre*»
^

ambassades anglniscs pendant la guerre de Cen

— L. Dclislc. Note sur un fragm. d'un Liber con

temitatum de Saint-ßertin. — Delaborde et Le Gra

Leon Gautier. — Lucicn Mcrlet.
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Geographie, Länder- und Völkerkunde.

Globus. LXXVI, 11. Frz. Boas, Daniel Garrison

Printern t. — P. v. Stenin, Juchclsons Forschgn unter

d. Jukugiren am Jussatschnajn u. Korkodon. — P.

Ehrenreich, E. Ausflug nach Tusnyan (Arizona) im
Sommer 1898. V'I. — D. Ansichten üb. d. Erdinnere. —
E. Förstemann, Drei Inschriften von Palenque.

Staats- und Rechtswissenschaft.
DlSc'lte Ztschr. f. Kirchenrecht. IX, 2. K. Seckcl,

Canonist. Quellenstudien. I. D. Wcstminstcr- Synode
1175 c. Quelle falscher od. verfälschter Canonen in d.

nachgratinn. Sammlgn. — v. Bötticher, Ergänzgs-
quellen d. sog. Knlcnberger Kirchenordng de 1569. —
W. Diehl, D. alten hess. Definitorinlordngn u. d. Deti-

nitorium d. Obergrafschaft (Schl.). — J. Merkel, Ueb.

d. Hecht d. Anordng ausserordentl. kirchl. Feiertage. —
E. Foerstcr, D. Kirchengemeinde* u. Synodalordng f.

d. cvgl. Kirchengemcinschaften d. Konsistorialbczirks

Frankf. a. M. — H. Ortloff, Kirchl. u. staatl. (soziale)

Bedenken gegen Lcichenvcrbrenng u. Aschebcisetzg (sog.

Fcucrbcstattg). I. — A. Agricola, Zur Frage üb. Be-

kenntnissgebundenh. u. Lehrfreiheit.

Allgemeines.
Beil. z. Munch. Allg. Zig. Nr. 188/89. J. Unold,

Politik als Wissensch. — 188. A. Neuberg, Sylvester

II. — 189. K. Raab, D. Einwanderg in d. Vereinigt.

Staat, in ihrer kulturgcschichtl. Bedculg. — 190/91. M.
F. Bonn, Westirland. — . 190. K. V o ss 1 c r ,

Giuseppe

Parini als Satiriker. — 191. E. Apostel d. Wiedertäufer.
— 192/93. H. Düntzer, Goethes Verbindg mit Frau von
Stein wahrend s. ersten Aufenthalts in Italien. — 192.

List, D. Dorfgesch. u. Karl Heinr. Caspnri. —- 193. M.

Flcischmann, Ueb. japan. Staatsrecht. — 194/95.

Merian-Genast, D. Weimar. Park, s. litterar- u. kultur-

histor. ßczichgn. — 194. Goethe u. Fr. Aug. Wolf. — 195.

H. Kretschmayr, Zwei Alpemvandergn im Mittelalter.

— 196, F. R. Kain dl, Bei d. Rusnaken am l’ruth u.

Dniester. — K. Weichberger, Aus Herders Haus. —
197. D. Erlebnisse d. Gelchrtcndcputat. in St. Peters-

burg u. Finnland. — C. Sapper, E. Reise im östl.

Honduras. — 198/99. W. Haape, Wasily Andreje-

witsch Shukowsky, e. Vermittler zw. Dtschld u. Russld.

— 198. E. Roth, Physiolog. Charakteristik d. Zelle.

— Th. v. Frimmel, E. verborgenes Bild von Johann
Kupetzky. — 199. A. L. Jellinek, D. Frcihcrrl. Carl

v. Rothschildsche öffcntl. Bibliothek in Frankf. a. M. —
200. Frz. Riss, Völkerrecht!. Schiedsgerichte. — E. P.

Evans, E. Müssiggangcr im alten Frankr. (Tighe Hop-
kins, An Idler in Old France). — 201. Frdr. Zahn,
D. Nebenerwerb. — 201/3. A. Passarge, Von c. süd-

afrikan. Farm. — 202. Hj. Schacht, Zur Entstchgs-

gesch. d. Ztgn. — 203. Frdr. Hirth, Hassensteins

.Sehantung“. — 204. K. Voll, Hieronymus Münzer u.

d. Gcntcr Altar. — P. Holzhausen, Vom Hofe d.

Sonnenkönigs.

Entgegnung.
Es ist zwar unentschuldbar, dass mir die Nachträge

E. Gerlands zu seinem Buche, sowie das Schriltchen von
Beiton und Bournon entgangen sind, aber meine Arbeit

hat, nach Gerlands eigenem Eingeständniss, trotz dieses

Versäumnisses keine Lücke in den wirklich erreichbaren

Nachrichten aufzuweisen. Das wenige hierher Gehörige,

was er zur Berichtigung und Ergänzung seiner Haupt-
schrift nachträglich vor meiner Arbeit gebracht hat, habe
ich durch ein sorgfältiges Quellenstudium eben ganz
selbständig ohne ihn aufgefunden, dazu aber noch viel

mehr, was ihm selber unbekannt geblieben war.
Ich schöpfte meine Kenntnisse aus den in meiner

Schrift angeführten Universitäts- Akten. Wenn G. nun
sagt, das Vorhandensein der LJnivcrsitäts-Akten sei ihm
bei Bearbeitung von Papins Biographie durchaus nicht

unbekannt gewesen, er habe aber auf ihre Einsichtnahme
verzichtet, nachdem ihm von sachkundiger Seite ver-

sichert worden sei, dass in ihnen für seine Zwecke
Wichtiges nicht enthalten sei, so verräth er damit, was
für mich völlig überraschend war, dass seine Grundsätze

von wissenschaftlicher Gründlichkeit nicht sehr feste

sind. Meinem Dafürhalten nach durfte er als Biograph

Papins unter keinen Umständen von der eigenen Ein-

sichtnahme und Durcharbeitung eines für ihn wissentlich

vorhandenen, auf Papin bezüglichen Materials abstchcn.

Auch der Umstand, der vcrmuthlicb für G.s Verzicht

nusschlaggebend war, dass nämlich die Akten, nach den
Mitthcüungon des Gewährsmannes, nichts Technologi-

sches enthielten, berechtigte ihn wissenschaftlich nicht

zu seinem Verhalten.

Der darin liegenden Einseitigkeit, die wesentlich nur

den Techniker, nicht aber den ganzen Menschen Papin

ins Auge fasste, schreibe ich auch das absprcchcndc

Urtheil über die von mir aus den Universitäts- Akten
gezogenen Mittheilungen, sowie über die fünf ersten

Beilagen zu.

In alle dem, was in das Gebiet der Mechanik und
Physik schlägt, fallt cs mir, der ich darin Laie bin, gar

nicht ein, mit G. mich auscinanderzusetzen; ich gebe

etwaige schiefe Auffassungen meinerseits in diesen Din-

gen ohne Weiteres zu und bemerke nur, dass ich die

betreffenden Ausführungen, die mit Bezug auf die Erfin-

dung der Dampfmaschine nicht ganz zu vermeiden

waren, durch befreundete Sachverständige zuvor habe

prüfen und berichtigen lassen. Aus demselben Grunde
bescheide ich mich G. gegenüber auch betreffs der Deu-

tung des in Beilage 6 Enthaltenen.

Da der Papinschc Stammbaum bei Belton und Bour-

non Irrthümliehes enthalt, war deren Schrift vcrmuthlich

zu entbehren. Der von mir gegebene genealogische

Nachweis behält übrigens seinen besonderen Werth, weil

er auf Papins eigenen Angaben beruht, die G. auch unbe-

kannt waren, und noch einiges mehr bietet, als G. angiebt.

Marburg. E. Wintzcr.

Antwort.
Da E. Wintzer meinen Ausstellungen sachlich nichts

entgegensetzt, so hätte ich keinen Grund, auf seine obige

Entgegnung einzugehen, wenn er nicht die „Grundsätze

meiner wissenschaftlichen Gründlichkeit“ in Zweifel zu

ziehen suchte. Da er diesen Vorwurf nicht aus meiner

Biographie Papins, sondern nur aus meiner Besprechung

seines Buches über den grossen Erlinder hcrlcitct, so

wird derselbe nicht allzu ernst zu nehmen sein. Auch

wird die Haltlosigkeit der Insinuation, dass ich wesent-

lich nur den Techniker, nicht aber den ganzen Menschen

Papin ins Auge gefasst hätte, Jedem, der nur einen ganz

oberflächlichen Blick in die genannte Biographie werfen

will, leicht einleuchten. Wie wenig berechtigt aber W.
zu jenem Vorwurf ist, ergiebt sich aus dem Umstand,

dass er genau die nämlichen Grundsätze sogar bei der

Beurtheilung der technischen Leistungen Papins. denen

allein dieser doch seinen ruhmvollen Platz in der Ge-

schichte der Wissenschaft verdankt, befolgt hat, da er

sich dabei nicht auf eigenes Studium, sondern auf das

„befreundeter Sachverständiger“ stützte. Die nämlichen

Grundsätze, aber nicht die nämliche Vorsicht! Denn ich

wählte als Gewährsmann eine in Papinianis anerkannte

luktorität und einen genauen Kenner der Mnrburger

Jnivcrsitätsaktcn, dessen Zuverlässigkeit daraus erhellt,

lass ich, obgleich ich auf seinen Rath von der Einsicht in

tie Universitätsakten nbstand, doch, nur viel früher, zu

len nämlichen Ergebnissen kam wie W. nach deren

org faltige in Studium, dessen Selbständigkeit ich übrigens

;ern anerkenne. Der Rath seiner „Sachverständigen
‘

Iber führt W. zu der ganz unhaltbaren Auslieferung

ron Papins schönster Erfindung an Watt, und überdies

;u den bedenklichsten Widersprüchen mit den einfach-

en Grundsätzen der Physik und Technik. Wo die

grössere wissenschaftliche Gründlichkeit zu suchen ist,

lürfte somit kaum zweifelhaft sein.

Clausthal. ^ Irland.
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Geschichte der Erziehung und des Unterrichts

in den Ländern deutscher Zunge,

hgb. von

Karl Kehrbach.

I. Bd.: A. BUiner, Die lateinischen Schülergespräche der Humanisten. Auszüge mir

Einleitungen, Anmerkungen und Namen- und Sachregister. 2. Th.: Von Ilarl&mlns bis

Corderius 1524*— 15(14*. Gr. 8 °. 123 S. M. 2 .

Berlin. ./• Harrwitx Nachf.
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herausgegeben von der
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66 S. gr. 8 ”. M. 1 ,80 .
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mento di Enrico Pessina.
3mV'

Napoli, Galleria Umberto 77.

Riccardo Marghieri.

Geschichte
der

Reichsfreiherrlichen Familie von Friesen
von

Ernst Freiherrn von Friesen,
Generalmajor z. D.

2 Bde gr. 8°. 53 Bog. Text mit zahlreichen Wappenbildern,

12 Stammtafeln und einer Karte.

Broschirt M. 20.
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Theologie und Religionswissenschaft.

Erich Foerster, Das Christenthum der Zeitge-

nossen. Eine Studie. (Zeitschrift für Theologie und

Kirche, hgb. von J. Gottschick. 9. Jahrg., 1. Heft]

Krciburg i. B., J. C. B. Mohr (Paul Siebeck), 1899-

96 S. 8*. M. 1,50.

Auf drei Gebiete dehnt der Vf. seine Studie

aus, auf das der geistigen Arbeit, das der Politik

und das der schönen Litteratur. Carriere, Wilh.

Riehl, Curtius, Treitschke mit ihrem kulturfreu-

digen Christenthum, Roscher mit seiner mehr
kirchlichen Haltung, Paulsen, Sohm, Euekcn mit

ihren Anschauungen vom ursprünglichen Christen-

thum werden in der ersten Gruppe behandelt,

in der zweiten Bismarck, Roon, Moltke, Jolly

und die in den Parlamenten und der politischen

Presse zu Tage tretenden Auffassungen des

Christentbums
;

in der dritten Gruppe erscheinen

Hcyse, Gottfr. Keller, Freytag, Spielhagen, Felix

Dahn, Storni, Marie von Ebner-Escbenbacb, Paul

Lindau, Wilh. Jordan als Vertreter einer auf-

klärerischen Ablehnung oder Umdeutung des

Christenthums, ihnen gegenüber der Verfasser

von Rembrandt als Erzieher, verschiedene neuere

Lyriker, Gabriele Reuter, Sudermann, Bleibtrcu,

Wilhelm von Polenz, Gerhard Hauptmann, Max

Kretzer als Vorkämpfer einer neuen, mit der

Aufklärung und Kulturseligkeit zerfallenen Geistes-

richtung, die zum Theil das Christenthum mit

sammt der Aufklärung verwirft, zum Theil aber

wenigstens die Person Christi und das ursprüng-

liche Christenthum mit seiner Weltfremdheit zu

würdigen vermag. — Ein reichhaltiges, buntes

Bild in knappem Rahmen! Vollständig ist es frei-

lich nicht. Nur literarische Zeugnisse vom

|

Christenthum der Zeitgenossen sind verwerthet;

ausgeschlossen sind ferner alle Ausländer ,
also

!

Männer wie Tolstoi, Gladstone, Drummond, Bal-

I
four, Emerson u. av ferner alle theologisch ge-

bildeten und spezifisch christlichen Schriftsteller,

also nicht nur ein Frommei, Funcke, sondern
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auch Oeser, Hilty, Wimmer oder Zeitschriften

wie das Daheim und die Christliche Welt. Auch

manche dem Christenthum freundlichen Schrift-

steller wie Rosegger werden nur eben erwähnt.

Um kein schiefes Bild aus der Skizze zu ent-

nehmen, muss man also stets in Rechnung ziehen,

dass doch auch diese christliche und christen-

thumsfreundliche Littcratur einen bedeutenden

Einfluss in unserem Volk ausübt — um von

dem Einfluss der Kirche selbst, der evangelischen

und der katholischen, in diesem Zusammenhang
zu schweigen. — Auch in ihrer Begrenzung und

trotz der unvermeidlichen Ungleichwerthigkeit der

einzelnen Stücke, die bald nur Referate bald ein-

gehendere Analysen und Charakteristiken geben,

bleibt die Studie sehr dankenswerth. Sie ist

einerseits ein Beitrag zur Kulturgeschichte der

Gegenwart und zwar gerade nach der Seite hin,

die für die Forschung am schwersten zugänglich

ist; und sie giebt andererseits den Vertretern des

Christenthums Anlass zur Prüfung der Krage,
welche besonderen Hindernisse und welche be-
sonderen Anknüpfungspunkte das Geistesleben

unserer Zeit dem christlichen Glauben darbictct.

Der Vf. hat sich seine lloffnungsfreudigkcit nicht

rauben lassen, und darum möchte ich, ohne in

der Beurthcilung der einzelnen Erscheinungen
überall mit ihm gehen zu können, ihm doch mit

Freuden zustimmen.

Halle a. S. Max Kcischlc.

Philosophie.

J. Freudenthal, Die Lebensgeschichte Spinozas
in Quellenschriften, Urkunden und nichtamt-

lichen Nachrichten. Mit Unterstützung der königl-

preussischen Akademie der Wissenschaften hgb.
Leipzig, Veit & Comp., 1899. XVI u. 304 S. 8°.

M. 10.

Der unbefriedigende Zustand, in welchem die
die Lebensgeschichtc Spinozas betreffende For-
schung auch nach Meinsmas wichtigem, die Be-
ziehungen Spinozas zu seinen Freunden und Geg-
nern, Vorgängern, Lehrern und Schülern unter-
suchenden Buch (Spinoza cn zijn kring. ’S
Gravenhage 1896 [vgl. DLZ. 1898, Nr. 4j) sich
noch immer befand, veranlasste den Vf. zu dem
Versuch, „die Quellenschriften in neuen, auf die
besten Vorlagen zurückgehenden Ausgaben be-
kannt zu machen, alle auf Spinoza bezüglichen
Urkunden und Berichte, soweit sie nicht in leicht

zugänglichen Werken vorliegen, zu vereinigen,
chronologisch zu ordnen und durch Anmerkungen
zu erläutern, endlich zahlreiche unbekannte oder
früher nur ungenau abgedruckte Schriftstücke
den bisher veröffentlichten hinzuzufügen“, um so
„eine feste Grundlage für die noch unsicher
schwankende Lebensgeschichte Spinozas zu ge-
winnen“. Die Lösung dieser Aufgabe stellt das
vorliegende, mit Unterstützung der Berliner Aka-

demie herausgegebene, Eduard Zeller gewidmete

Buch dar. Also nicht um eine Biographie Spi-

nozas, sondern um eine Sammlung von Materia-

lien zu einer solchen bandelt cs sich bei ihm.

Das Buch zerfällt in vier Theile. I. Quellen-

schriften, II. Urkunden, III. Nichtamtliche Nach-

richten, IV. Anmerkungen. Die Quellen-

schriften, welche den ersten Tbeil bilden,

umfassen die sog. Lucas'sche Biographie, die

für die Lebensgeschichtc Spinozas in Betracht

kommenden Partien aus Seb. Kortholds Vorrede

zu seines Vaters Christian Kortholds Buch de

tribus impostoribus magnis und aus Bayles Die-

tionaire historique et critique nebst Abschnitten

aus dem III. und IV. Bande der Oeuvres di-

verses desselben Autors, ferner Colerus’ (Köhlers)

Lebensbeschreibung Spinozas und endlich Aus-

züge aus Monnikhoffs Spinozabiographie.

Dass die 1719 erschienene, dem Arzt Lucas

gemeiniglich zugeschricbcnc (nur W. Meyer bat

in Bd. XI des Arch. f. Gescb. d. Ph. den An-

walt Johan Louckers als Verfasser zu erweisen

gesucht) Biographie Spinozas älter ist, als die

bekanntere Colcrussche, hat Meinsma nachge-

wiesen; demnach stellt Freudenthal sie voran.

Wenn es schon verdienstlich ist, diese nur in

wenigen Exemplaren vorhandene — auch von

dem 1735 veranstalteten, durch mancherlei Zu-

sätze und Weglassungen von der 1719 er Aus-

gabe verschiedenen Neudruck haben sich nur

wenige Exemplare erhalten — Biographie den

bisher auf die Exzerpte von Boulainvillicrs und

Paulus angewiesenen Spinozaforschern durch einen

Neudruck allgemein zugänglich gemacht zu haben,

so erhöht sich dieses Verdienst noch sehr we-

sentlich durch die überaus sorgfältige textkritischc

Behandlung, die Fr. ihr hat angedeihen lassen.

Er macht es (in den Anmerkungen) sehr wahr-

scheinlich, dass von den beiden 1719 erschie-

nenen Ausgaben der Biographie die eine, La

vie de Spinosa (N), die ältere, wohl noch bis

vor 1688 zurückgehende, wenn auch den ur-

sprünglichen Text nicht fehlerlos wiederg ihcndc,

von Colerus ebenso wie von Bayle und Kort'

hold unabhängige Bearbeitung darstellt, die an-

dere, von Lc Nicr veröffentlichte, La vie et

l’esprit de Mr. Benoit Spinosa betitelte (H) da-

gegen, welche mit Colerus mehrfach vörtlic

übereinstimmt, als eine spätere, Benutzung <cr

Köhlerschcn Biographie und zwar der f*anwst

sehen, 1706 erschienenen Uebersetzung derse en

verrathende und Einschiebsel aus der letzteren

in sich aufnehmende Ueberarbeitung aptuse en

ist. ln Fr.s Abdruck sind die Abweichungen

der beiden Handschriften von einander dun •

Noten unter dem Texte kenntlich gemacht c ' 1,

— Den Exzerpten aus Bayles Dictionairc ist

zweite Ausgabe dieses Werkes, in wdchir Kurt

holds Skizze benutzt ist, zu Grunde gelegt

Der lange Zeit verschollen gewesene» 1
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erschienene holländische Originaltext der Colerus-

schen Biographie, die „körte, dog waarachtige

Levens-Beschryving van Benedictas de Spinosa“,

ist zwar schon im J. 1 880 durch Campbell nach

einem in der Kgl. Bibliothek im Haag befind-

lichen Exemplar wieder abgedruckt und veröffent-

licht worden. Fr. hat cs aber — mit Recht —
sowohl wegen der Wichtigkeit dieser Quellen-

schrift als auch im Interesse der Vollständigkeit,

sowie auch deswegen namentlich für geboten

erachtet, sie nochmals mit abzudrucken, weil

auch nach dem Erscheinen der Campbellschen

Veröffentlichung die sehr unzuverlässige, 1706
erschienene französische Uebersetzung der Köhler-

schen Biographie fast ausschliesslich benutzt

wird. Dem holländischen Original fügt Kr. eine

deutsche Uebersetzung hinzu, wie er denn auch

sonst den in holländischer, spanischer, portugiesi-

scher und hebräischer Sprache verfassten und

von ihm abgedruckten Urkunden usw. eine deutsche

Uebersetzung beifügt. Weiter giebt er die Vari-

anten der Ausgaben von 1705 und 1880 an,

während auf die Abweichungen der französischen

Uebersetzung vom Original wegen der Häufig-

keit derselben nur gelegentlich bingewiesen wer-

den konnte (vgl. die Anmerkungen S. 250).

Aus Monnikhoffs, in dessen Vorrede zum
tractatus brevis cod. B. enthaltener Lebensbe-

schreibung, die schon Böhmer und Van Vloten

verwerthet haben, theilt Fr. nur die in den

übrigen biographischen Schriften sich nicht

findenden Angaben mit, während er Mendes 1

, in

dessen Geschichte der jüdisch - portugiesischen

Gemeinde von Amsterdam enthaltene Lebens-

beschreibung Spinozas überhaupt nicht abdruckt,

weil sie, wie in den Anmerkungen S. 260/61

ausgeführt wird, keine Quellenschrift ist und keine

Nachricht von Belang über Spinoza enthält.

Der zweite Theil enthält, chronologisch ge-

ordnet, alle auf die Familie Spinozas und die-

sen selbst bezüglichen erhältlichen Urkunden,
soweit sic nicht schon in leicht zugänglichen

Werken gedruckt vorliegen. Die auf Spinozas

Freunde sich beziehenden Nachrichten, sowie

Urtheile über Spinozas Lehren wurden dagegen
von der Aufnahme ausgeschlossen. Nur die

gegen den theologisch-politischen Traktat bezw.

gegen Spinoza selbst sich wendenden Beschlüsse

der holländischen Synoden sind abgedruckt wor-

den und nehmen unter den Urkunden dieses

Theils einen breiten Raum ein. Man ersieht

aus ihnen, dass Spinoza alle Ursache hatte,

die Veröffentlichung seines Hauptwerkes hintan-

zuhaltcn. Unter 9 1 Nummern bringt diese Ab-
thcilung 50 bisher ungedruckte, 6 bisher unvoll-

ständig oder nur in Uebersetzungen veröffent-

lichte Urkunden. Unter den letzteren ist beson-

ders hervorzuheben das holländische Original

des von Servaas van Rooijcn in französischer

und zwar ungenauer Uebersetzung 1889 (La

Hayc) veröffentlichten notariellen Inventars

über Spinozas Nachlass, in welchem sich das

(von van Rooijen bereits im Original, aber

nicht fehlerfrei mitgetheilte) Verzeichniss
der Bücher Spinozas befindet. Die Reich-

haltigkeit dieses Verzeichnisses straft das von

Trcndelenburg einst gefällte und seitdem unzäh-

lige Male wiederholte Urtheil, dass Spinoza zwar
viel gedacht, aber wenig gelesen habe, ein für

alle Mal Lügen. Spinoza erscheint — was Fr.

schon vor dem Auffinden des Inventariums in

seiner Arbeit über Spinoza und die Scholastik

(1887) behauptet hatte —- danach nicht nur als

tiefer Denker, sondern auch als ein sehr kennt-

nisreicher Gelehrter.

Die nichtamtlichen Nachrichten über

Spinoza, welche der dritte Theil enthält,

bringen unter 60 Nummern zwei bisher noch

nicht gedruckte und drei nur in Uebersetzungen

oder unvollständig vorliegende Schriftstücke, unter

den crstcrcn das holländische Original eines

Briefes Boxeis an Spinoza vom 21. Sept. 1674

(No. 13, Lat. Uebers. bei Van Vloten u. Land,

Sp. Op. Bd. II S. 190f.), sowie, in Mittheilungen

des jüngeren Ricuwertsz an Dr. Hallmann ent-

halten, interessante Angaben über den Inhalt

eines ungedruckten Briefes Spinozas an Jarig

Jelies (No. 55).

Es ist, wie man sieht, ein überaus reich-

haltiges, ebenso mühselige wie umfassende Stu-

dien voraussetzendes Material, das von Fr. zu-

sammengebracht und bearbeitet worden ist. Mit

welch entsagungsvoller Mühe und mit welch pein-

licher Sorgfalt, erkennt man erst so recht, wenn

man die den vierten Theil des Buches bilden-

den wichtigen und werthvollen Anmerkungen
durcharbeitet.

„Ueber die Ausdehnung, die einer solchen

Sammlung zu geben war, werden“, sagt Fr. in

der Vorrede, „die Ansichten weit auseinander-

gehen. Viele werden über ein Zuviel, manche

über ein Zuwenig ungehalten sein.“ Ich glaube

nicht, dass man sich über ein Zuwenig wird be-

klagen können, eher wird man vielleicht sagen

dürfen, dass manche der im zweiten und dritten

Theil enthaltenen Dokumente ohne Schaden

hätten fortgelassen oder in erheblicher Kürzung

wiedergegeben werden können. Aber auch wer

dieser Meinung ist, wird anerkennen müssen,

dass Fr. das Ziel, das er sich nach der Vorrede

in seinem Buche gesteckt hat, in vollem Umfang

erreicht hat. Zusammen mit Meinsmas Werke

wird sein Buch fortan für alle weiteren, die

Lebensgeschichtc Spinozas betreffenden Arbeiten

die unentbehrliche, von keinem ausser Acht zu

lassende Grundlage bilden. Für die mühselige und

entsagungsreiche Arbeit, der sich der Vf. in seinem

Buche unterzogen, und für die musterhafte Sorg-

falt, mit der er sie zu Ende geführt hat, ist ihm die

Spinozaforschung zu grossem Dank verpflichtet.
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Ich muss es mir versagen, im Einzelnen aus-

zufübren, wie weit unsere bisherige Kenntniss

der Lebensgeschichte Spinozas durch die Fr.schen

Untersuchungen erweitert bezw. modilizirt wird,

und kann darauf um so eher verzichten, als der

Vf., der die Bearbeitung Spinozas in Frommanns
Klassikern der Philosophie übernommen hat, da-

durch in die Lage versetzt ist, selbst die Er-

gebnisse seiner Untersuchungen praktisch zu ver-

werthen. Möge denn sein „Spinoza“, dem man
mit Spannung entgegensehen darf, nicht allzu-

lange auf sich warten lassen.

Königsberg i. Pr. L. Busse.

Unterrichtswesen.

Jul. Asbach, Darf das Gymnasium seine Prima
verlieren? Düsseldorf, L. Schwann, 1899. 18 S. 8®.

M. 0,80.

Eine ganz kurze Schrift mit einer sehr kon-

kreten Frage — da wäre eine lange Besprechung
mit abstrakten Erörterungen wenig am Platze.

Und doch wird es nicht leicht, diese zu meiden,

wenn die Antwort auf die Frage wirklich be-
friedigen soll. Denn die Frage besagt im
Grunde: soll die Organisation unserer Gymna-
sien so wie sie ist auf absehbare Zeit für un-

antastbar gelten, höchstens ein wenig zurück-

reformirt werden, oder nicht? Der geschätzte

Vf., ein wissenschaftlich wie praktisch verdienter

Gymnasialdirektor, ist namentlich durch den vor
einiger Zeit von dem Ref. (zufällig in annähern-
der Uebereinstimmung mit v. Sallwürk) ausge-
sprochenen Gedanken erschreckt worden, dass
der Uebergang von der höheren Schule zur
Hochschule minder schroff sein sollte als er
jetzt ist, und dass zu diesem Zwecke u. a. schon
auf der Oberstufe der höheren Lehranstalten
eine Scheidung in Gruppen nach wissenschaft-
licher Befähigung und Neigung der Individuen
eintreten könne. Und sehr begreiflicher Weise
hat für jeden, der in verantwortungsvollem prak-
tischem Amte steht, und zumal für den, der in

vieljährigem treulichem Ringen den gegenwärti-
gen Normen immer voller zu genügen getrachtet
hat, die Aussicht auf ein Verrücken der Grund-
lagen oder auch der krönenden Ziele etwas Auf-
regendes. Darum aber können die von der
Praxis Unabhängigeren, denen es gestattet ist,

die Sache ein wenig mehr von der Höhe der
Idee aus anzusehen, nicht darauf verzichten, das
Wünschenswerthere an Stelle des Erträglichen
zu empfehlen. Es ist im Grunde eine Frage
der innersten Weltanschauung: ist ein Zustand
der allgemeinen Pacification der Köpfe und Ste-
reotypirung der Einrichtungen das schönere Ziel
unserer Kulturarbeit, oder sollen wir, wie es
Goethe im

J. 1817 erklärte, „in Kunst und
Wissenschaft“ immer von Neuem „protestiren“

?

Uebrigens irrt der Vf. doch, wenn er meint,

dass nur Voreingenommene an dem durchschnitt-

lichen Endergebnis der gegenwärtigen Schul-

erziehung etwas Wesentliches vermissten, und

dass er für die Richtigkeit des Gegentheils „an

glänzenden Beispielen den Beweis liefern“ könne

(S. 5). Das Vermisste muss gar nicht einmal

eine Schuld der Lehrer einschliessen oder min-

destens keine aktuelle Verschuldung der einzel-

nen; zur Erklärung mag vielmehr ein so vages

Ding wie die „Zeitverhältnissc“ dienen. Und

noch ein „übrigens“ : von der Acusscrung eines

kritischen Gedankens oder selbst eines organi-

satorischen Vorschlags bis zur offiziellen An-

nahme und zur Verwirklichung ist unter allen

Umständen in Preusscn und im deutschen Reiche

sehr weit, und inzwischen können die davon be-

drohten fast so ruhig schlafen, wie der bekannte

Säugling trotz der soeben auf seine Wiege

von der Sonne her abgefeuerten Kanonenkugel.

Berlin. W. Münch.

Philologie und Litteraturgesch ichte,

Alex. Baumgartner, 5. Geschichte der

Weltliteratur. II. Bd.: Die Literaturen In-

diens und Ostasiens. Freiburg i. Br., Herder,

1897. XV u. 630 S. 8*. M. 9,60.

Der zweite Band des bedeutenden Werkes

bringt noch mehr Neues als der erste. Mit

riesenhaftem Flciss hat sich Baumgartner durch

die oft genug an sich nicht eben erfreulichen

Literaturen Indiens, Chinas, Japans und ihrer

Nebenländer durebgearbeiet. Nirgends be-

schränkt er sich auf die „klassische“ und die

„volkstümliche“ Literatur; überall wird auch

das gelehrte Schriftthum und die abgeleitete

Littcratur herangezogen. Der theologische Stand-

punkt des Vf.s verleugnet sich natürlich auch

hier nicht. Dass Fr. Schlegel katholisch ge-

worden war, als er „Sprache und Weisheit der

Indier“ veröffentlichte (S. 5), das ändert doch

wohl nichts an den in seine früheste Zeit herab-

gehenden Wurzeln dieser Schrift. Störende,

ist die fortwährende Polemik gegen die heahu-

sehen Religionen. Die „unfreiwillige Komik»

die im Wesen jeder falschen Religion, weil m

ihrem inneren Widerspruch, begründet sein

(S. 17; wäre denn dieser Widerspruch für

ernstes Gemüth nicht eher tragisch zu nennen i,

offenbart sich doch wohl in dem vedisehen

„Froschliede“ nicht stärker als in den gemüt

lich-sat irischen Legenden, die das .Mittelalter so

zahlreich hervorbrachtc, ohne deshalb die ‘

gion selbst komisch darzustellen. Es ‘5

|
,

s

gutes Recht, den Buddhismus (S. 230) » tt0
,e ’

öde und trostlos“ zu nennen; aber er darf eine'*

südindischen Volksdichter nicht mit mehr

als eine „völlige Bankrotterklärung des in

^

Heidcnthuras“ (S. 360) hinstcllen, als ein rem

der katholischen Kirche den Boccaccio

I

Digitized by Google



1505 7. Oktober. DEUTSCHE LITTERATURZEITUNG 1899. Nr. 40. 1506

schlimmere Bücher für Bankrotterklärungen der

alten Kirche. Ist es wirklich „echt mohamme-
danische Art“, dass sich (S. 291) „zu den hohen

beschaulichen und erbaulichen Dingen kräftig

realistischer Schmuck gesellt?“ und kann man das

Gleiche nicht z. B. auch dem Aberglauben der

Neapolitaner nachsagen? hat man es nicht in

der Aufklärungszeit gefeierten Heiligen der ka-

tholischen Kirche nachgesagt? Ob die Deutung

der Om-Formel (S. 417) zutrifft, weiss ich nicht;

aber das kann ich beurtheilen, dass der Schluss

von einer grossen Anzahl solcher Stücke, die

den Buddhismus persiffliren, auf die Zahl seiner

Bekenner (S. 535) höchst willkürlich ist; unge-

zählte Millionen frommer Anhänger besassen auch

das antike Heidentbum oder der Katholizismus

in Epochen, wo ihre Verspottung ein literari-

sches Hauptmotiv bildete. Wieder erinnere ich

an den Dccamerone, an dessen Ton z. B. eine

japanische Anekdote (S. 568) „gegen die wun-

derlichen Andachten der Buddhisten“ direkt er-

innert. Wir ungläubigen Zöllner und Sünder

empfinden dies beständige Hindeuten auf unbe-

weisbare „Verwüstungen durch Unglauben“ als

unfrommen Pharisäismus; und wenn wir uns

viel mehr bemühen, auch in den entartetsten

Formen des Glaubens das Göttliche aufzu-

suchen als das „Komische“ oder „Unsittliche“,

so sind wir Wilden doch am Ende bessere

Menschen!

Indessen hindert diese dogmatische Befangen-

heit den Vf. glücklicher Weise nicht, an Schön-

heiten auch der fernsten Litteratur ein schönes

Gefallen zu finden (vgl. z. B. S. 104 zum Rämä-
jana, S. 208 zum Pancatantra, S. 404 zum Schi-

king). Seine umfassende Kenntniss der Welt-

literatur giebt ihm oft charakteristische Vergleiche

(S. 271 mit unserm Wilden Heer) und Epitheta

(„allcgorisirender Zopfstil“ S. 270) an die Hand;

oder er nähert in einer Uebersetzung (S. 547)

die annamitische Darstellung eines Studenten-

krawalls einer Schilderung, wie wir sie etwa in

Immermanns „Cardenio und Gelinde“ treffen.

Er wagt auch tiefergreifende Urtheile über die

Gesammtentwicklung einer Nationallitteratur, z. B.

(S. 223) über den Einfluss des Buddhismus auf

die indische Poesie. Ueberall hat man den Ein-

druck ernster, gründlicher Durcharbeitung, in

der Disposition wie in der Darstellung, in der

Litteraturbenutzung wie in der Kritik, Ausge-

zeichnet sind die Analysen: nie zu breit und nie

ins Detail verschwimmend; und wo ich über die

Auswahl der Proben ein Urtheil habe (was frei-

lich selten genug der Fall ist), da scheint sie mir

vortrefflich gelungen. Ein sehr ausführliches

Register und Namenverzeichnis kommt weiter

dem praktischen Gebrauch zu gute. So mag
sich denn diesem eifrigen Missionar gern auch

der bei der Wanderung durch den Urwald der

asiatischen Dichtung anvertrauen, der von sei-

nen Predigten weniger als von seinen Erzählun-

gen und Berichten erbaut ist.

Berlin. Richard M. Meyer.

Ruscheid ‘Atijja al-Lubnäni, Al-dalil ila mu-

rädif al-'ämmi wal dachil. Beirut (Leipzig, Otto

Harrassowitz), 1898. 364 S. 8°. M. 7,50.

Der Vf., ein christlicher Gelehrter aus dem
Libanon, tritt in die Fussstapfen jener alten ara-

bischen Humanisten, die die nachklassische Fort-

bildung der arabischen Sprache als Sprachver-

derbniss betrachten und daher ihre Erscheinun-

gen aus dem gebildeten Gebrauch verbannen und

die lebendige Sprache auf das Niveau einer ver-

knöcherten Altcrthümlichkeit zurückführen möch-

ten. Sein Werk vermehrt die Litteratur der

Antibarbaruse, für die ein gelehrtes Buch des

Makamendichters llariri das Muster geliefert hat.

Das vorliegende Buch zieht jedoch nur den lexi-

kalischen Vorrath der neuarabischen Sprache

in das Gebiet seiner puristischen Untersuchung.

Für die in der klassischen Sprache nicht vor-

kommenden, mindestens nicht belegbaren Voka-

beln empfiehlt der Vf. gleichwerthige aus dem
reichen Vorrath der alten Sprache. Seine ety-

mologischen Erklärungen der vulgären Worte,

die er zumeist als Vcrdcrbniss (tahrif) aus alten

Formen erklärt, sind nicht immer glücklich. Nach

berühmten orientalischen Mustern (die occiden-

talischen kennt er nicht) operirt er fortwährend

mit den im Morgenland sehr beliebten Methoden

des kalb und ibdäl (Transposition und Laut-

vertretung) und bringt es damit sehr häufig zu

merkwürdigen etymologischen Gleichungen. So

z. B. ist schakala (heben) aus altem i&la (196),

chafaka (schwätzen) aus hafala (118), ballascha

(sich an etwas machen) aus bäschara (344), far-

ranta (zahnen) aus adranta entstanden u. a. m.

Doch nicht etymologische Aufklärung ist es, die

man in diesem Huche suchen wird. Es ist wegen

der Menge bisher noch nicht verbuchter lexika-

lischer Daten, die man aus Herrn Atijjas zuver-

lässigen Angaben schöpfen kann, ein willkomme-

ner Beitrag zur Vervollständigung des arabischen

Lexikons. Von diesem Gesichtspunkte aus ver-

dient es die Beachtung der Fachmänner. — Die

Vulgärwörter (‘ämmi) bilden nur eine Hälfte des

in dem Buche behandelten Sprachmaterials. Die

Berührung mit fremden Kultursphären hat in unse-

rem Jahrhundert mehr als in älteren Perioden

der den fremden Spracheinflüssen von jeher ge-

fügigen arabischen Sprache eine ganze Fluth von

Eindringlingen zugeführt. Die puristische Schule

neuerer Zeit will nun der für alles Fremde in

Leben und Sprache günstigen Richtung der

mutafarnidschün (Frankophilen) den Reich-

thum der altarabischen Sprache entgegensetzen,

um zu zeigen, dass man aus ihm für alle

modernen Einrichtungen, für die der Araber von

heute europäische Fremdwörter gebraucht, echte
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und klassisch berechtigte arabische Benennungen

findet. Dies weist der Vf., unterstützt von eini-

gen gleichgesinnten Freunden, an einigen hundert

Fremdwörtern nach. In der Bestimmung ihrer

Herkunft läuft ihm freilich mancher Lapsus unter.

Kannabäje (canape) hält er (290), sowie auch

Locanda (306) für griechischen, douche (145) für

lateinischen Ursprungs. Das vulgäre bes (per-

sisch) versucht er aus dem italienischen basta

herzuleiten (51). — Indem er für die neuarabi-

schen Wörter klassische Aequivalente sucht, be-

gegnet es ihm zuweilen, dass er für ganz gute

arabische Bildungen unbewusst geradezu Fremd-

wörter empfiehlt, weil sie bereits in die ältere

Sprache Eingang gefunden haben. So will er

(98) für das echt arabische dschune näti (Gärt-

ner) das persische bustdni, für hammal al-kulub

(Bücherkapscl) das aus dem griech. xdpmQft

entstandene kimatr (101) u. a. m. Trotz solcher

kleinen Schwächen empfiehlt sich das Buch des

morgenländischen Gelehrten als wertbvolle lexi-

kalische Matcrialiensammlung und wird als solche

in Europa sicherlich Würdigung finden.

Budapest. I. Goldziher.

Georg Thiele, De antiquorum libris pictis ca-

pita quattuor, [Habilitationsschrift-l Marburg i. H.,

Elwert, 1897. III u. 44 S. 8°. M. 1.

Der Titel dieser Schrift, welcher eine Ge-

schichte der Buchillustration im Alterthum zu

geben verspricht, erweckt grosse Erwartungen,

die durch die Lektüre leider getäuscht werden.

Ueberall Ansätze, einige gute Einzelbemerkungcn,

aber fast nirgends gesicherte Resultate. Man
|

erkennt leicht, wie die Arbeit entstanden ist:
|

den Grundstock bildet die allein 1 6 Seiten um-

fassende Untersuchung über die illustrirten Arat-

ausgaben (Kap. I), von welchen der Vf. ausge-

gangen ist, und nur durch ein ziemlich loses

Band sind die folgenden Kapitel mit diesem ver-

knüpft. Von den recht alten, z. Th. auf die Ver-

fasser selbst zurückgehenden Illustrationen in den

technischen Schriften (S. 33 ff.) hätte Thiele m. E.

ausgehen müssen, um dann auf die künstlerisch

illustrirten Dichterhandschriften cinzugehcn, die er

im Allgemeinen wohl zu spät ansetzt. Und ferner

waren geschickt ausgewählte Illustrationsprobcn

unumgänglich nothwendig zur Nachprüfung für

den Leser, der ohne dies zerstreute und schwer

zugängliche Material nicht urthcilcn kann, wie Th.
einmal (S. 4) selbst zugcstcht.

Nun ist für den llaupttheil 'der Arbeit, das

1. Kap., durch die Publikation in den ausserhalb

des Rahmens dieser Besprechung fallenden „An-
tiken Himmelsbildern“ (Berlin, Weidmann, 1898)
die sehr nothwendige bildliche Ergänzung ge-

geben: nur schade, dass die Resultate nicht der
aufgewandten Mühe entsprechen. Ich muss hier

auf Einzelheiten verzichten und auf die ausführ-

lichen Rezensionen von E. Bethe (Woch. f. kl.

Phil. 1898, Sp. 1385— 93) und F. Boll (Bert,

phil. Woch. 1899, Sp. 1009— 17) verweisen,

welche die meisten Aufstellungen des Vf.s zu

Fall gebracht haben. Für eine illustrirte Arat-

ausgabe spricht allein das im cod. Maukens»

der B-Klasse der Germanicushandschriften erhal-

tene Titelbild „Arat und die Muse“, die astro-

nomischen Zeichnungen stimmen gar nicht zu

Arats Angaben, sondern sind Illustrationen zu

den Scholien des Germanicus. Ob sie auch der

ursprünglichen Fassung des Katasterismenbuches

angehört haben, steht nach den neuesten Unter-

suchungen A. Rehms (Herrn. XXXIV, 257 ff.) sehr

dahin; ich selbst sehe hier noch nicht klar. — In

Kap. II werden die illustrirten Epikerhandschrif-

ten besprochen, besonders der Vatic. 3225 der

Acneis, dessen Vorlage (für die Bilder) auf das

1. oder 2. Jahrhundert zurückgehen soll, die

Mailänder Iliashandschrift, deren Bilder der Vf.

vermuthungsweise auf einen prosaischen Auszug

zurückführt, ebenso wie die tabula lliaca. Ein

genauerer Nachweis wäre erwünscht. Nach

einem Exkurs über die berühmte Wiener Gene-

sis und das in einem Vatic. erhaltene Buch Jo-

sua, deren Miniaturen dem Muster der antiken

Profanhandschriften nachgebildet sind, handelt der

Vf. im Kap. III de Nicandri, Thencriti (sic), Me-

dicorum libris pictis, weist Bethes Hypothese,

dass das bekannte Epigramm 'Attoc o Xioc eine

Bilderhandschrift Theokrits voraussetze, mit Glück,

wie mir scheint, ab und sucht die Zeit der\or

läge der prächtigen Pariser Nikanderhandschn ft,

aus der Lenormant und Chanot ausreichen e

Illustrationsproben mitgetheilt haben (Gazette

archeol. 187 5), nach dem Oriontypus zu fixiren.

Dagegen hat Bethe Sp. 1392 Triftiges einge-

wendet. Hübsch ist eine andere Beobachtung

Th.s (S. 32): auf dem einen Bilde erscheint Pan

mit dem Hirtenstab, das passt weder auf ie

Thcriaka noch auf die Alexipharmaka, also muss

er in einem andern in der vorauszusetzenden

antiken Ausgabe angereihten Werke Nikan ers

seinen Platz gehabt haben. Der Vf. denkt an

die Georgika, aber das Bild kann sich auc •»

eine bukolische Szene im ersten Buch er

poiotjjitva beziehen (Anton. Liber. 22). **

einigen kurzen Bemerkungen über die 1 ustra k>

nen in den Werken der Mediziner und amicr

technischer Schriftsteller (s. o.) wendet sich i -

im Schlusskapitel zu den Illustrationen er a'

pischen Fabeln. Hier sind die Handsc ri lcnr

hältnisse noch zu wenig geklärt. Wenn cr

das Eingangsbild in den ältesten gedruc ten -

gaben als Aisop die Thierc lehrend (!)
a
“

^

und sich diesen Typus (nach einem Hi»" cl

Maass) auf Grund eines Orpheusbildcs gc

denkt, so ist dagegen die schöne rot
jj

Schale des Museo Gregoriano (Helbig, 11

274‘) anzuführen, auf der Reineke den b“c
!

c

Aisop belehrt. Bereits O. Jahn (Arcbäo . w
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434, vgl. die Abbildung Taf. 12, 2) hat Philostr.

itnag. I, 3 herbeigezogen, der wohl eine ähnliche

Darstellung vor Augen hatte.

Das Thema als solches ist damit noch nicht

erschöpft. Ich will nur einen Nachtrag geben:

Lactant. zu Stat. Theb. IV 5 1 6 bezieht sich auf

eine vetus piciura (zu Aeneis VI?), in qua tor-

uienta descripta sunt et ascensio ad deuni; das

kommt vielleicht für die mittelalterlichen Dar-

stellungen der Höllenstrafen in Betracht, da (wie

Zeitschr. f. vgl. Litter. XII, 22 ff. nachgewiesen

ist) dieses Scholion bis auf Ariost und Chr. Mar-

lowe nachgewirkt hat.

Stettin. Georg Knaack.

Hugo Blümner, Saturn. Ausgewählte Satiren

des Horaz, Persius und Juvenal in freier me-

trischer Uebcrtragung. Leipzig, B. G. Teubner, 1897.

XIX u. 268 s; 8° mit 19 Abbild. M. 5.

Dass es genüge, die alten Schriftsteller in

guten üebersetzungen zu lesen, ist ein Schlag-

wort, das die Gegner der klassischen Sprachen

in den letzten Jahren zum Ueberdruss gebraucht

haben. Es mag bingehen, dass sie dabei den

Rest, der inhaltlich auch bei der besten Ueber-

setzung bleiben muss — das, was Shelley ein-

mal hübsch das caput mortuum des Ueber-

setzungsprozesses nannte — als eine quantite

m'gligeablc ansehen. Und selbst darüber will

ich hier hinwegsehen, welche Verständnisslosig-

keit für die Bedeutung der Form in der antiken

Litteratur sich in jener Behauptung offenbart —
der Kundige weiss, dass, wenn cs bei der Poesie

noch vielfach annähernd gelingen mag, eine in

ihren Wirkungen dem antiken Vorbild entspre-

chende Form zu finden, das bei einem grossen

Theil der besten Prosa schon um ihrer rhyth-

mischen Natur willen zur Unmöglichkeit wird.

Aber das ist eine Frage, auf die man gern ein-

mal von den Vorkämpfern der Uebersetzungs-

lektüre eine Antwort hätte: wo sind sie denn,

diese guten Üebersetzungen? Um bei der Poesie

zu bleiben: Voss
1

Homer, Wilamowitz’ Tragiker-

übersetzungen, die ja jetzt erfreulicherweise dem
grossen Publikum zugänglich gemacht werden,

Droysens Aristophancs, ein paar Stücke in

Geibels klassischem Liederbuch, Heyses Catull,

dazu vielleicht noch ein und das andere mehr im

Verborgenen blühende Veilchen — das dürfte

wohl alles sein, was dem modernen Menschen
wirklich geniessbar ist.

Eine Vermehrung wird auch der wünschen,

der dergleichen im Jugendunterricht statt des

Originals nicht eingeführt sehen möchte — und

seis nur im Interesse derer, die nun einmal die

klassischen Sprachen nicht gelernt haben. Und
so ist es jedenfalls dankenswert!}, dass Blümner

eine Lücke unserer Uebersetzungslitteratur mit

dem vorliegenden hübsch ausgestatteten Buche,

enthaltend eine Auswahl aus den römischen

Satirikern (Horaz I 1, 3, 4, 5, 9; II 2, 3, 5, 6, 8;

Persius 1, 3, 5; Juvenal 1, 3, 5, 6, 7), auszufüllen

versucht hat, wenn er auch freilich hinter den

oben genannten Uebersetzern weit zurückbleibt.

Von der Form des Originals ist 90 gut wie nichts

geblieben. Ich denke dabei nicht an die ein-

fache Aeusserlichkcit, dass der Hexameter durch

fünffüssige gereimte Jamben mit freier Reim-
stellung ersetzt ist; man mag immerhin für die

Satire im Deutschen den Hexameter zu steif, den

Blankvers zu formlos finden und darum den ge-

reimten Fünffüssler gewissermaassen als einen

guten Mittelweg ansehen. Auch mag er sich,

wirklich geschickt gebaut, für den Plauderton

der horazischen Satire, z. B. I 5, ganz gut eignen.

Aber manchmal muss man doch selbst bei Horaz,

oft bei Juvenal, fast durchweg bei Persius eben

gegen diese Plauderhaftigkcit des Verses seine

Bedenken haben. Die Rücksicht auf den Reim
führt zu Umschreibungen, die zu der vielfach,

bei Persius fast ständig, gesucht knappen Art

des Originals in einem schroffen Gegensatz stehen.

Dazu kommt, dass der Uebersetzcr nicht bloss

dem Reim zu Liebe sich solche Umschreibungen

gestattet hat, sondern öfters auch, um den

Dichter dem modernen Publikum verständlicher

zu machen: zu manchem Wort oder Vers ist

etwas wie ein kleiner Kommentar hinzugedichtet.

Ich greife ein Beispiel heraus, Juv. VI 195— 220,

das ich freilich hier nicht ganz ausschrciben kann:

199 ut tarnen omnes
Subsidant pinnac, dicas haec mollius Haemo
Quamquam et Carpophoro, facies tua computat annos.

Zu deutsch:

Dass trotzdem lahm und schlapp sich nicdcrlegen

Des Vogels Schwingen, magst du süsser girren

Als Haemus, wenn er auf der Bühne schmachtet,

Das kommt daher: wer Dein Gesicht betrachtet,

Kann über Deine Jahre sich nicht irren.

Der Sinn ists ja wohl. Aber man mag der

Pointen bei Juvenal und Konsorten noch so

überdrüssig geworden sein, ein Schlagwort wie

facies tua computat annos so verwässert zu lesen

verdriesst einen doch. Und als Abschluss folgt

ein so scharf geprägter Satz wie hoc vo1o t
sic

iubeo usw. in der Form:

So will ichs, das macht mir Vergnügen,
Mein Wille mag statt jeden Grunds genügen.

Bei Persius gar schwillt der Hexameter 1,23

auriculis quibus et dicas cute perditus „cho!“

zu fünf Versen an:

Und überdies von Leuten, denen du.

Und warst du selbst von Eitelkeit geschwollen

Wie einer, der an Wassersucht verloren,

„Oho genug schon!“ müsstest rufen zu,

Wenn deinem Werk sie lauten Beifall zollen.

Ich denke von Persius lange nicht so schlecht,

wie es üblich ist; solche Uebersetzung aber nimmt

ihm gerade das, worin sein Hauptreis liegt, die

nicht mehr zu überbietende Kompression des

Gedankens. Ks mag sein, dass man dämm über-
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baupt nicht versuchen darf, ihn zu übersetzen;

wenn mans aber versucht, dann gewiss nicht in

diesem Metrum, das zur Breite zwingt, übrigens

bei der unvermeidlichen Nothwcndigkeit 1, 94 f.

9 9 ff. in Hexametern zu übersetzen auch zu einer

höchst unangenehmen Versmischung führt.

Wenn man aber doch einmal die Verwend-

barkeit des fünffüssigen Jambus mit Reimen zu-

gäbe, müsste man wünschen, ihn etwas weniger

frei gebaut zu sehn, als cs bei Bl. gelegentlich

der Fall ist. In einer auffällig grossen Zahl von

Versen sind unbetonte Silben in die Vershebung

gesetzt, und umgekehrt, z. B. Hör. I, 1. 10 ein-

rennt, 33 „nimmt man“ Versschluss, 58 losreisst,

82 Umschläge, 111 zahlreichre; 3, 58 Schlaf-

mutze (Reim auf nütze), 87 Elenden (Reim auf

auf Kalenden); 4, 5 brandmarken, 116 angeben

(Reim auf streben) usw. Pers. 1, 46 doch mäg’s

einmal bei der Annahme bleiben. Juven. 6, 156
vormals, 210 Ehmänn usw. Auch Thebäis Juven.

7, 83 will ich hierhin rechnen; das Gedicht hiess

bekanntlich Thebäis. Statt anderer gelegentlicher

Härten, die Reim oder Metrum veranlasst hat,

seien lieber noch einzelne Missverständnisse des
Originals kurz erwähnt, die namentlich im Per-

sius befremden. 1, 5 „wenn das stets ruhelose

Rom ein Ding erhebt und preist“. So viel

mir bekannt, heisst elevet genau das Gegentheil.

VII, 26 usque adcone scirc tuum nihil esl, ttisi te

scirc hoc sciat alter „wenn nicht das, was (?) Du
weisst, der andre weiss“. Das ist nicht bloss

sehr unschön, sondern einfach falsch. — 5, 73
„die Freiheit mein' ich nicht, die jeder Publius
Velina hat“. Ein sonderbarer Name! Auch 5,

37, 79 u. a. scheinen mir gar nicht getroffen.

Horaz 1, 40

„Kurz gar kein Hinderniss Dir beugt den Sinn,
Dass nur kein andrer reicher sei als Du“

ist in dieser Form ganz unverständlich. Abscheu-
lich ist das wiederholte dreisilbige evoe (Pers. I,

102, Juven. 7, 62).

Soll man also um dieser Schwächen willen
von der Benutzung der BI.schcn Nachdichtungen
abrathen? Das will ich keineswegs unbedingt
gethan haben. Manche Partien lesen sich recht
glatt, und so würde ich Jemand, der die römi-
sche Satire in Uebersctzungen kennen lernen will,

zwar für I loraz noch immer lieber Wieland geben,
für Persius und Juvenal aber besseres als Bl.

nicht zu geben wissen; ich würde nur die War-
nung hinzufügen: „bcurtheile sie im einzelnen und
in der horm ja nicht nach dieser Uebersetzung“.
Am nützlichsten aber scheint mir das Buch für
den Anfänger, der an die Lektüre des Persius
und Juvenal zum ersten Mal herangeht. Da
kann es wirklich durch seine Eigenart vielfach
das Verständnis» erleichtern. Die angehängten,
allerdings nicht zahlreichen kritisch -exegetischen
Bemerkungen mögen sich sogar darüber hinaus
nützlich erweisen. Neben manchem Verfehlten

wird z. B. Pers. 1, 1 1 f. zweifellos richtig gegen

Büchelcr so interpungirt, dass cachintto als Ver-

bum zu tune tritt.'

Rreslau. F. Skutsch.

Hermann Jantzen, Gothische Sprachdenkmäler

mit Grammatik, Uebersetzung und Erläuterungen.

[Sammlung Göschen.] Leipzig, G. J. Göschen. 1898.

137 S. kl. 8°. Geb. M. 0,80.

Wer sich ohne grosse Anstrengung eine

Vorstellung vom Gothischen verschaffen will,

mag getrost zu dem Büchlein greifen. Auf eigent-

lich fachmännische Kreise ist es ja wohl nicht

berechnet. Der grammatische Abriss enthält die

wichtigsten Thatsachen in knapper Form und

übersichtlicher Darstellung; dem Vf. war die Ar-

beit durch das Vorhandensein so guter Köcher,

wie der Grammatiken von Braune und Streit-

berg „ wesentlich erleichtert. An Flüchtigkeiten

fehlt es freilich nicht. Am meisten verarge ich

dem Vf. die unrichtige Darstellung des Verncr-

schen Gesetzes S. 21 f. S. 41 ist als l.PI. Opt.

Prät. — wohl durch einen Druckfehler — ne-

meina angegeben. Andere kleinere Ungenauig-

keiten übergehe ich. Die Erläuterungen ziehen

auch die Etymologie heran. Manche syntaktische

Eigentümlichkeiten konnten eingehender berück-

sichtigt werden. Gegen die Uebersetzung des

Stückes aus der Skeireins hätte ich mehrere*

einzuwenden.

Wien. M. H. Jellinck.

Wilh. Bruckner, Charakteristik der germani-

schen Elemente im Italienischen. [ Wissenschaft!

Beil, zum Bericht über dos Gymn. in Basel. Schul-

jahr 1898/99.] Basel, Druck von Fr. Reinhardt. 1899.

33 S. 4°.

Während die germanischen Elemente des Alt-

französischen
,

Provcnzalischen und Spanischen

bereits zum Thcile wiederholt wissenschaftlich

behandelt worden sind, hat es bisher an einer

Untersuchung der germanischen Bestandteile des

Italienischen völlig gefehlt; darum wird die vor-

liegende Arbeit, die in knapper Form mit ^ us ‘

Schluss der Eigennamen diese Lücke ausfüllt,

von Germanisten und Romanisten dankbar ent-

gegengenommen werden. Der Vf. hat cs nt«,

auf erschöpfende Vorführung des gesammten Ma-

teriales abgesehen, sondern in erster Linie aut

Aufstellung fester lautlicher und sachlicher Knte

rien für zeitliche und örtliche Herkuntt der hat

lehnungen, wodurch sich ihm etwa 5 Gruppe0

ergeben, eine vorgotisch -vulgärlateinischc,
eine

gotische, eine langobardische, eine durch c

romanischen Sprachen Frankreichs vermittele

vorwiegend fränkische und eine jüngere zumci -

aus deutschen Dialekten unmittelbar aufgenommen'

•

die alle mit sicherer Hand gegen einander a V
grenzt sind. Nebenbei fallen viele belle tre^

lichter auf kulturhistorische Verhältnisse. -
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der für seine Aufgabe vorzüglich vorgebildete

Vf. sich bewogen fühlen, der trefflich entworfe-

nen Skizze bald die breitere und das gesaminte

Material verarbeitende Ausführung folgen zu lassen!

Prag. Alois Pogatscher.

Geschichtswissenschaften.

Friedrich Kurze, Einhard. Berlin, R. Gaertner

(H. Heyfelder), 1899. 91 S. 8". M. 2.

In ansprechender Form, mit eingehender und

umfassender Kenntniss der Litteratur hat der

Vf. zusaminengestellt, was vom Leben und von

den Werken Einhards aus den Quellen zu er-

scbliessen ist. Er hält sich frei davon, die

schriftstellerische Begabung Einhards zu über-

schätzen (s. S. 29), wie das vielfach namentlich

im Hinblick auf die Biographie Karls d. Gr. ge-

schieht, doch hat er seine lebhaft bestrittenen

und zu bestreitenden Ansichten über die quellen-

kritischen Fragen, welche für die Auffassung der

litterarischen Persönlichkeit Einhards sehr wesent-

lich in Betracht kommen, überall unbedingt fest-

gehalten, und seine Untersuchungen über die

Zusammenhänge der Quellen zeigen hier wie

überall jene fatale Mischung von Scharfsinn und

Willkürlichkcit, die ich im Allgemeinen bei ande-

rer Gelegenheit in der Histor. Ztschr. N. F.

Bd 47 S. 296 und 303 charaktcrisirt habe.

Uebrigcns verweise ich auf meine eingehendere

Besprechung von Gabriel Monods Karolingischen

Quellenstudien (Bibliotheque de Pccole des bautes

etudes 1898 Fasz. 119) in einem der nächsten

Hefte der Historischen Viertcljahrsschrift.

Greifswald. E. Bern heim.

Karl Geiser, Ueber die Haltung der Schweiz

während des schmalkaldischen Krieges. [S.-A.

aus dem Jahrbuch für schweizerische Geschichte. Bd.

XXII.] Zürich, Fäsi & Beer, 1897. 85 S. gr. 8°.

M. 1,50.

Die Bedeutung der vorliegenden Arbeit ist

fast ausschliesslich lokalgeschichtlich. Zu einer

irgendwie ausschlaggebenden Betheiligung der Eid-

genossenschaft am Kriege ist es nicht gekommen;
zudem war das für deutsche Historiker interessan-

teste Faktum der einschlägigen diplomatischen

Verhandlungen, die durch den Papst erfolgte

Desavouirung des kaiserlichen Kriegsmotivs, schon

bekannt. Auch die beiden Hauptpunkte, in

denen sich die Schweizer oder einzelne Kreise

von ihnen einigermaassen zum Handeln aufrafften,

die Zuführung eidgenössischer Truppen zu den

Verbündeten und die Sperrung der Alpenpässe
für die kaiserlichen Soldaten und Kriegsmaterialien,

dürten in ihrer allgemeingcschichtlichcn Tragweite
nicht überschätzt werden. Denn dem Kaiser

standen noch andere Gebirgspässe zur Verfügung,
und die Starke der Schweizer Mannschaften im

schmalkaldischen Kriege war zu gering, um das

Endergebnis zu beeinflussen. Dagegen erfahren

wir für die spezifisch schweizerische Geschichte

aus der sich namentlich auf das Berner Archiv auf-

bauenden Darstellung manche nicht uninteressante

Notiz, obgleich die Lektüre durch die breit refe-

rirende Form und die für nicht bereits einge-

weihte Leser allzu grossen Voraussetzungen etwas

erschwert wird. Ich hebe namentlich den Gegen-
satz des für entschiedenere Unterstützung der

Glaubensgenossen eintretenden Bern gegen die

weniger energischen Schwesterstädte Basel und

Zürich hervor. Allerdings waren deren Bedenken

nicht unbegründet; eine weitgehendere Verletzung

der Neutralität seitens der protestantischen Kan-

tone würde die katholischen zu einer stärkeren

Betonung ihrer entgegengesetzten Interessen an-

gespornt und dadurch die Schweiz in zwei direkt

feindliche Lager gespalten haben; und wenn die

Stadt Bern am liebsten den Schutz von Konstanz

gegen dessen Einverleibung in die habsburgischen

Besitzungen gewünscht hätte, so ist es doch sehr

fraglich, ob eine solche Politik ihren Zweck
wirklich erreicht und nicht vielmehr unliebsame

Weiterungen zwischen Oesterreich und der Eid-

genossenschaft hervorgerufen hätte.

Freiburg i. B. Gustav Wolf.

Otto Stählin, Oberkonsistorialpräsident D. Adolf

von Stäblin. Ein Lebensbild mit einem Anhang

von Predigten und Reden. Mit einem Bildniss. Mün-

chen, C. H. Beck, 1898. VII u. 260 S. 8°. M. 2.

Die werthvolle Reihe von Briefen, die Mirbt

in den Beitr. z. bayr. Kirchengesch. (3. Bd. S.

24 ff.) veröffentlicht hat, haben uns einen Blick

in das Geistesleben des bayrischen Oberkonsi-

storialpräsidenten Adolf von Harless thun lassen,

welcher das Urtheil über diesen scharfkantigen

Mann geklärt und gewinnend gewirkt hat. Das

vorliegende Lebensbild, das ein Verwandter mit

liebevoller und geschickter Hand gezeichnet hat,

zeigt uns einen von Harless schon in jungen

Jahren hochgeschätzten Nachfolger in der höch-

sten Stellung, welche die Verfassung der prote-

stantischen Kirche Bayerns kennt, als Präsident

des Oberkonsistoriums und als Reichsrath neben

den Erzbischöfen und Bischöfen des Königreichs.

Das Bild fesselt unwillkürlich. Aus den dürftigen

Verhältnissen eines kinderreichen bayrischen Pfarr-

hauses sehen wir langsam einen hochbegabten

Mann unter schwerem Druck von innen und

aussen, unter Kränklichkeit und den Kämpfen

des neuerwachten positiven Geistes mit dem ab-

sterbenden Rationalismus, nach einem langen

Kandidatenstand auf einer kleinen Landpfarrei

und bescheidenen städtischen Diensten sich aus-

reifen zu kirchenregimentlicher, wirkungsvoller

Stellung am Konsistorium in Ansbach und dann

beim Oberkonsistorium in München, dessen Lei-

tung 14 Jahre in seinen Händen lag. Der Grund-

zug des strengen Lutheraners und begeisterten
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Anwalts der landcskireiflichen Verfassung der

evangelischen Kirche gegenüber der Volkskirche

ist ein wohltbuendcr, vveltoffener, weitherziger

Optimismus, der kein Verzagen kennt, sondern

zuversichtlich auf den Sieg der Sache, welche

er als Wahrheit erkannt hat, hofft, darum ihr

auch mit voller Hingabe dient und in seinem

Kreise ermuthigend, ja begeisternd wirkt. Hier

ist nichts von Bangigkeit, nichts von grämlichem

Klagen, das in kirchlichen Kreisen oft die Kraft

schwächt, die Hände lähmt und bei jeder neuen

Zeitfrage und jedem neuen Gesetz z. Ü. der

Schulfrage, der sozialen Frage, detn Civilstands-

gesetz den Zusammenbruch fürchtet und sich am
Ende in die stille Ecke des Chiliasmus flüchtet.

Vgl. das schöne, von Kolde in dem Gedenkblatt

an Ad. v. Stählin (Beitr. zur bayer. K.-G. 4,

S. 21 Anm.) angezogene Wort: „Es ziemte

per Kirche schlecht, wenn sie jetzt nur als

Unglücksprophetin auftreten, nur chiliastischc

Gedanken hegen . . . und nicht auch mit voller

Liebe und Theilnahme auf die gewaltigen Er-

rungenschaften unseres Volkes eingehen wollte.“

Jener Grundzug in Stählins Eigenart ist die

reife Frucht gründlicher humanistischer und theo-

logischer Bildung. Man sieht namentlich den
Einfluss von Düderlein und Nägelsbacb in nach-

haltiger Weise wirksam. Sehr schön hat er

seine Stellung zur modernen Bildung in einer der
beigegebenen Reden S. 69 ff. gekennzeichnet.

Zu einer Zeit, da in Bayern noch der partiku-

laristische Geist auch auf evangelischer Seite

sich zeigte, wagte er cs, seine deutsche Gesin-
nung, seine Begeisterung für Deutschlands Beruf
und seine Geschichte auszusprechen. Noch inter-

essanter ist seine Stellung gegenüber der Uni-
versitätenfrage, die in weiteren Kreisen Beach-
tung verdient. Am U. Mai 1896 trat er im
Reichsrath in München energisch für die Freiheit
der Wissenschaft ein. Hier äusserte er: „Es
scheint mir, dass manche darauf ausgehen, unsere
Universitäten möglichst zu verkirchlichen, d. h.

die Anstellung der an ihnen wirksamen Kräfte von
einer bestimmten kirchlich -religiösen Ueberzeu-
guug abhängig zu machen. Dies könnte m. E.
nur nachtheilig wirken. Ein gewisser Geistes-
druck wäre dabei unvermeidlich. Ein solcher
würde aber der Kirche und der Wissenschaft in

gleicher Weise schaden“ (Kolde a. a. O. S. 25).
Bei der nicht ganz leichten Aufgabe, die evan-
gelische Kirche im bayrischen Reichsrath zu
vertreten, bewies er doch, wenn er ultramontanc
Strömungen, wie den ultramontanen Ansturm
gegen das königliche Placet oder den Misch-
ehen -Erlass der Bischöfe zu bekämpfen hatte,
einen „ökumenischen Sinn, ein katholisches Herz
für das, was in allen Kirchen wahr ist, ein Ohr
für die Harmonie der Wahrheit, die sich aus den
Dissonanzen der unendlich mannigfaltigen Zeit-
töne herausringen will« (S. S8). Die mitgetheil-

ten Reden beweisen eine Meisterschaft der Form,

ein warmes Herz und einen weiten Blick. Man

bat trefflich gesagt, Stäblin schwebe wie ein

Adler über Bergeshöhen. Sein idealer Optimis-

mus wurde nicht immer verstanden und ging viel-

leicht auch da und dort zu weit, z. B. wenn er

in seiner Rede über das Placet die Stimmung

der evangelischen Kirche Bayerns gegenüber dem

Staat irn Unterschied vom Ultramontanismus m;t

den sehr kurzen Worten wiedergab: „Wir sind

zufrieden.“ Aber der letzte Eindruck des Buches

bleibt: Have anima pia et candida!

Nabern bei Kirchheim u. T. G. Bossert.

Geographie, Länder- und Völkerkunde,

Friedrich Ratzel, Anthropogeographie. I. Tb.

Grundzüge der Anwendung der Erdkunde

auf die Geschichte. 2. Aufl. [Bibliothek geogta

phischer Handbücher, hgb. von Friedrich Ratzel-i

Stuttgart, J. Engelhorn,’ 1899. XVIII u. (><> S. S
3
.

M. 14.

Das Ratzelsche Werk, das zum ersten Mal

mit Erfolg versuchte, die Probleme der Antbropo-

geographie einer wissenschaftlichen Behandlung

zu unterziehen, hat 1 7 Jahre bis zu einer zweiten

Auflage gebraucht
j
es ist dafür im Einzelnen wie

im Ganzen durchaus umgearbeitet und vielfach

erweitert, bereichert und vertieft und liefert in

dieser Vervollkommnung einen sprechenden Be-

weis für die gewaltigen Fortschritte, welche die

Anthropogeographie in jenem Zeitraum, zun

grössten Theil durch R.s eigene Arbeiten oder

durch sie und seine Person veranlasst, gemacht ha~

R. nahm in jener ersten Auflage (1882) das

alte Problem der Einwirkung der Natur auf den

Menschen und seine Kultur wieder in Angriff, das

die Philosophie schon seit dem vorigen Jahrhun-

dert immer wieder mit unzulänglichen Mitteln zu

lösen versucht hatte, während es auf dem Boden

der Einzelwissenschaften nur von den Geogra

pken Carl Ritter und Oskar Pcschel, von jenem,

abgesehen von dem unangemessenen Ueberwicgen

des teleologischen Elementes, in einer zu wenig

ins Einzelne gehenden, die Erscheinungen zu

wenig zergliedernden Weise, von diesem

systematisch als gelegentlich und bald mehr

weniger glücklich, erörtert worden war. er

Fortschritt R.s gegenüber diesen \ orgängeni

liegt sowohl in der Problemstellung wie “

der Methodik. In ersterer Hinsicht unters*, et

det R. (S. 7 7— 79) zwischen den Einwirkungen

der umgebenden Natur auf dauernde Ziistän e

des Körpers und des Geistes sowohl de*

zelnen wie ganzer Völker und auf Handlung

und Vorgänge. Während er die erstere

von Problemen in erster Linie der Phjsioo

und Psychologie überweist, hat die Geogiap

es nach ihm vorzüglich mit der zweiten L
_

von Fragen zu thun, und zwar ist dabei zvvl5C

Digitizet



1517 7. Oktober. DEUTSCHE LITTERATURZEITUNG 1899. Nr. 40. 1518

einer beschreibenden und einer vergleichen-
den Betrachtung zu unterscheiden. Erstens näm-
lich hat jede Erscheinung der menschlichen Kul-

tur, wie z. B. der Verkehr, das Wirtschaftsleben,

der Staat, der Ursprung und die Wanderungen
der Völker usw., eine geographische Seite, die

einer Darstellung durch Wort und Karte fähig

ist; und zweitens gestattet die vergleichende Zu-

sammenstellung derartiger Thatsachen unter dein

geographischen Gesichtspunkt mit der gebühren-

den Zurückhaltung gewisse Schlüsse auf den ur-

sächlichen Einfluss des geographischen Elementes

zu ziehen.

Diese Voranstellung der geographischen Seite

in den Thatsachen der menschlichen Kultur hat

die Anthropogeographie von der trüben und un-

fruchtbaren Vermengung mit anderen Wissens-

gebieten befreit und ihr erst ermöglicht, in der

Beschränkung auf ihr eigentliches Arbeitsgebiet

ihre Leistungsfähigkeit zu entfalten. Schon die

blosse Beschreibung der einschlägigen That-

sachen umfasst ein Gebiet von unübersehbarer

Ausdehnung. Soll diese nämlich von wissen-

schaftlichem Geist durchtränkt sein, so muss sie,

wie R. häufig, besonders Ritter gegenüber, be-

tont, analytischer Natur sein,' d. h. sie muss

überall die gegebenen Erscheinungen zergliedern,

die sich zunächst darbietenden, dem Laien oder

etwa auch dem Historiker geläufigen Vorstellun-

gen in möglichst einfache Bestandthcile zerlegen.

Wir verweisen z. B. auf die Erörterungen über

den Begriff der Kostenentwicklung, bei dem
zwischen Küstenlinie und Küstensaum, zwischen

Gliederung im Kleinen und im Grossen, zwischen

Durchschnittszahlen und den individuellen Abwand-
lungen usw. zu unterscheiden ist (S. 278— 28 2)
oder auf diejenigen über die Grenze, wo man
die herkömmliche Vorstellung der Grenzlinie

durch diejenige einer Grenzfläche mit einer Fülle

individueller, je nach den Verhältnissen wechseln-

der Eigenschaften zu ersetzen hat (Vierter Ab-
schnitt, I im vorliegenden Bande und Sechster

Abschnitt der „Politischen Geographie“). Für
das Gebiet der Verkehrsgeographie hat jüngst

Hettner (Geographische Zeitschrift, Bd. III, S.

624— 633 u. 694— 704) darauf hingewiesen,

wie wenig die für sic in Betracht kommenden
geographischen Thatsachen, wie z. B. Schiffbar-

keit der Flüsse, Verbreitung der Kanäle, Be-

schaffenheit der Wege und Häfen, bis jetzt fest-

gestellt sind.

Nur eine sorgsame Zergliederung der Erschei-

nungen bewahrt die Methode der Vergleichung
vor jenen Uebereilungen, an denen philosophische

Konstruktionen nach der Art Bucklcs so reich

sind. Die ältere philosophische, bei Carl Ritter

noch nicht ganz getilgte Behandlung der Probleme
erscheint auch hier wie überall als eine vor-

wissenschaftliche, sich mit einem Ueberblick aus

der Vogelschau und einem raschen Skizziren der

Umrisse begnügende Art der Betrachtung, welche

das spezifisch wissenschaftliche Hilfsmittel der

Analyse nicht genügend entwickelt bat. Die

Frucht seiner ausreichenden Handhabung ist die

von R überall (z. B. S. 54. 58. 62. 78. 88.

102 u. a.) betonte Einsicht, dass der kausale

Zusammenhang zwischen Natur und Kultur durch-

weg mehr mittelbarer als unmittelbarer
Art, nämlich überall durch das Medium der ge-

schichtlichen und sozialen Verhältnisse vermittelt

ist. Eben deswegen schliesst R. mit Recht die

Untersuchungen über die Einwirkungen der Natur

auf die dauernden körperlichen und geistigen

Zustände der Einzelnen wie der Völker in der

Hauptsache von den Aufgaben der Anthropo-

geographie aus. Denn es handelt sich hier meist

um Wirkungen, die eine lange Dauer des Ein-

flusses voraussetzen, deren geographischer Er-

forschung daher der rasche und häufige Wechsel

des Bodens bei den meisten Völkern hindernd

in den Weg tritt. Einen direkten Zusammen-
hang zwischen dem Boden und der Bewaffnung

eines Naturvolkes, wie ihn noch Oskar Pcschcl

festzustellcn sich bemühte, erklärt R. demgemäss

in einer Untersuchung über die afrikanischen

Bögen angesichts der grossen Beweglichkeit die-

ser Stämme für ausgeschlossen. Besonders die

Einsicht in die klimatischen Einwirkungen ist

durch die Voraussetzung einer direkten Kausali-

tät stark getrübt w'orden; das ihnen gewidmete

Kapitel des vorliegenden Buches lässt demgegen-

über im Allgemeinen — in einigen Fällen (S.

547 u. 556) kommt R. vielleicht jener Neigung

noch etwas reichlich entgegen — nur solche

Zusammenhänge gelten, bei denen das Medium

der wirtschaftlichen und sozialen Verhältnisse

die Vermittlerrolle spielt.

Die Anthropogeographie hat naturgemäss

Antheil an den beiden Schattenseiten aller

vergleichenden Geisteswissenschaften. Erstens

ist häufig die Feststellung der Thatsachen nicht

umfassend genug, um zu einer Vergleichung

schreiten zu können — eine Unterlassung, die

mit dem Verzicht auf die Befriedigung des

Kausalbcdürfnisses erkauft wird und leicht den

nicht nothw endig gerechtfertigten Eindruck einer

mechanischen Aneinanderreihung einzelner That-

sachen, eines Hängenblcibcns beim blossen Auf-

zählen erzeugt. Oft entspringt diese Unter-

lassung der Schwierigkeit einer genügenden

Analyse, der Schwierigkeit einer Subsumption

unter geographische Begriffe und einer Ver-

arbeitung des Stoffes von geographischen Ge-

sichtspunkten aus. Die Darstellung setzt sich ange-

sichts dieser Sprödigkeit der Gefahr aus, lediglich

Aussagen der Völkerkunde, Geschichte oder Politik

wiederzugeben, ohne sie spezifisch geographisch

zu färben. Da, wo die Bedeutung des Bodens

unleugbar ist, aber das Material zu einer eigent-

lichen Vergleichung fehlt, treten psychologische
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Reflexionen über sie auf, die gewiss zutreffend

und lehrreich sind, aber nicht jedem Leser als

echt geographisch erscheinen werden. Einen

Mangel darf man freilich in dem letzteren Um-
stande bei einem Werke wie dem vorliegenden,

das sich schon auf dem Titel als dein Grenz-

gebiet zwischen Geschichte und Geographie an-

gehörig bezeichnet, im Allgemeinen nicht er-

blicken, vielmehr ist cs eher ein Beweis für die

Vielseitigkeit des Vf.s, wenn ihn der Zusammen-

hang seiner Betrachtungen bisweilen zu Erörte-

rungen von mehr ethnographischem oder histori-

schem als geographischem Charakter führt.

Die zweite der in Rede stehenden Schatten-

seiten entspringt den Schwierigkeiten, die sich

einer sicheren Durchführung des vergleichenden

Verfahrens entgegenstellen. Alle Schlüsse auf

die kausale Bedeutung eines einzelnen, hier des

geographischen Faktors erfordern ja eigentlich

die Gleichheit aller übrigen — eine Forderung,

die angesichts des verwickelten Charakters der
in Betracht kommenden Erscheinungen selten in

dem wünsebenswerthen Maassc erfüllt ist. Ins-

besondere kommen im vorliegenden Fall die

inneren Unterschiede der Kultur in Betracht. So
sehr R. sie in seinen Arbeiten berücksichtigt,

so kann man doch auf diesem Gebiet kaum vor-

sichtig genug sein. Ob z. B. eine Zusammen-
stellung der griechischen Staaten und der Dorf-
republiken der Neger unter dem Gesichtspunkt
ihrer übereinstimmenden räumlichen Kleinheit, so
sehr sie auch 'zunächst von der politischen Geo-
graphie gefordert werden mag, wirklich unser
Verständniss zu bereichern vermag, bedarf ge-
wiss mindestens der Erörterung. Ueberhaupt
muss ja auf eine restlose Befriedigung der intellek-

tuellen Bedürfnisse, wie sie dem Forscher im
Bereich der exakten Wissenschaften beschieden
ist, der Betrachter des geistigen Lebens so viel-

fach verzichten.

Dass das vorliegende Buch — ebenso wie die

übrigen anthropogeographischcn Werke R.s — an
diesen Schattenseiten Antheil hat, ist unvermeidlich;
doppelt unvermeidlich deswegen, weil es ebenso
wie jene eine bahnbrechende Arbeit auf einem zu-
nächst völlig unangebauten und auch heute noch der
W issenschaft nur unvollständig gesicherten Ge-
biete bildet. Gewiss kann und muss überall die
Feststellung der Thatsachen noch mehr ins Ein-
zelne gehen, kann und muss der Stoff noch mehr
von geographischen Gesichtspunkten aus bearbeitet,
seine Analyse noch weiter geführt werden, kann
und muss die Methode der Vergleichung der
I batsachen unter sorgsamer Beachtung aller
inneren Verschiedenheiten noch weiter ausgebil-
det und durchgeführt werden — allein es er-
scheint uns als eine zu weitgehende Forderung,
die Befriedigung aller derartigen Wünsche, die
sich dem nachprüfenden Kritiker aufdrängen, von
bahnbrechenden Erstlingsarbeiten zu verlangen.

Vor die Wahl gestellt, ein engeres Gebiet mit

aller Gründlichkeit im Einzelnen zu durchforschen

oder ein weiteres mehr in Umrissen zu bearbei-

ten, hat sich R. für das letztere Loos entschie-

den, gleich „wie der Kolonist eine Strecke Neu-

land um- und durchwandert und in Arbeitsgebiete

und Wohnplätze auslegt“. Ueber das Maass von

Konzessionen, die hier dem einen Bedürfnis zu

Gunsten des andern gemacht sind, mögen die

Meinungen auscinandergehcn; allein sic sind

machtlos gegenüber der Persönlichkeit und der

von ihr bedingten Arbeitsweise.

Freuen wir uns statt dessen lieber an der

Entwicklung, wie sie sich in den letzten beiden

Dezennien vorzüglich unter R.s Einfluss und durch

ihn in den verschiedenen Zweigen der Anthropo-

geographic vollzogen hat. Am wenigsten haben

bislang die Verkehrs- und Wirthschaftsgeographie

eine wissenschaftliche Behandlung erfahren; die

politische Geographie hat R. selbst von dem

Grundgedanken aus, dass jeder Staat in seinem

Boden ein geographisches Element besitzt, einer

solchen unterzogen („Politische Geographie*

Stuttgart 1897); am besten aber ist heute die

Sicdelungsgcographie entwickelt, offenbar vorzüg-

lich deswegen, weil das geographische Element

der menschlichen Siedelungen, ihre Lage und die

Dichte der Bevölkerung, sich am leichtesten iso-

liren und einer exakten Behandlung unterziehen

lässt; endlich hat R. der Geographie des Men-

schen ein neues Gebiet im zweiten Bande seiner

„ Anthropogeographie“ (Stuttgart 1892) in Gestalt

der Anwendung der Erdkunde auf die Völker-

kunde, d. h. auf die Verbreitung, Wanderung

und Entlehnung von Kulturgütern bei den Natur-

völkern, erschlossen.

Der hier in neuer Auflage vorliegende erste

Band desselben Werkes beschäftigt sich mit einer

Reihe allgemeiner Fragen, insbesondere mit den

Wanderungen der Völker, der Bedeutung der

Grenzen, Küsten, Bodenformen, der Lebcwelt

und des Klimas für die menschlichen Kulturen.

Nicht nur an den Geographen, sondern auch an

den Historiker, dieses Wort im allgemeinsten

Sinne genommen, wendet er sich. Der letztere

kann aus ihm vorzüglich lernen, die Gefahr zu

vermeiden, die Erscheinungen zu sehr zu iso*

liren, d. h. Thatsachen und Beziehungen als sin-

guläre zu betrachten, die in Wahrheit bei den

verschiedensten Völkern wiederkehren. Dieselbe

vergleichende Betrachtungsweise, die sich
^

or*

züglich auf das Material der Ethnographie stütz*.,

kann ihn auch veranlassen, sich über gewisse

geographisch bedingte Vorgänge, wie die Wan-

derung und Entstehung von Völkern und Völker

gruppen, von den herkömmlichen etwas abwei

chendc Vorstellungen zu bilden.

Auch für den Laien bildet die vorliegen c

Veröffentlichung angesichts des allgemeinen Intcr

esscs ihres Inhaltes eine sehr empfehlenswert c
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Lektüre, aber freilich nur für den selbständig

denkenden. Denn obwohl dieser Band leichter

verständlich ist als der zweite Theil der Anthropo-
geographie und die „Politische Geographie“, so
gilt doch auch von ihm wie von jenen beiden,

dass der geistige Ertrag dieser Erörterungen
sich nicht in reiner Passivität erwerben lässt,

sondern durch selbständige Thätigkeit erarbeitet

sein will.

Braunschweig. A. Vierkandt.

Rechts- und Staatswissenschaften,

Walter Borgius, Mannheim und die Entwick-
lung des südwestdeutschen Getreidchandels.
1. Geschichte des Mannheimer Getreidc-
handels. II. Gegenwärtiger Zustand des
Mannheimer Getreidehandels. [Volkswirth-

schaftliche Abhandlungen der Badischen Hochschulen,

hgb. von Carl Johannes Fuchs, Gerhard von
Schulze-Gävernitz, Max Weber. II. Bd., 1. u.

2. Heft.] Freiburg i. B., J. C. B. Mohr (Paul Sie-

beck), 1899. XI u. 236, IV u. 122 S. 8°. M. 6 u. 3.

Die Schrift bietet in ihrem ersten Theil

eine Geschichte des Mannheimer Getreidehandels,

unter Benutzung von Archivalien und gedruckter

Litteratur. In den Anlagen, die etwa die Hälfte

des ersten Theils ausmachen, werden Getreide-

reglements, Marktordnungen, statistische Ta-
bellen usw. des 17. bis 19. Jh.s mitgetbeilt.

Die Darstellung der geschichtlichen Entwicklung
im 19. Jh. erscheint durchaus gelungen, während
in die Darstellung der älteren Zeit zuviel mo-
derne Begriffe und Anschauungen von dem Vf.

getragen sind, zu einem völlig ausreichenden

Bilde auch eine Forschung auf noch breiterer

Grundlage nöthig wäre. Der zweite Theil be-

handelt Mannheims gegenwärtige Stellung im

Getreideweitverkehr, die Technik und die For-

men des Handels und den Einfluss der ZoIIvcr-

hältnisse auf den Mannheimer Getreidehandel, in

wohlabgerundeter, klarer und sorgsam die Dinge
beurtheilcnder Liebersicht. Wie wir hören, wird

von zwei anderen Schülern von Prof. Weber in

Heidelberg auch der Hamburger und der Dan-
ziger Getreidehandel, in seiner geschichtlichen

Entwicklung und seiner gegenwärtigen Gestal-

tung, monographisch behandelt werden.
Berlin. Wilhelm Naude.

Kunstwissenschaften.

Heinrich Wölfflin
,

Die klassische Kunst.
Eine Kinführung in die italienische Renaissance.

München, Verlagsanstalt F. Bruckmann A.-G., 1899.

XII u. 279 S. 8“ mit 110 erläut. Abbild. M. 10.

In diesem dem Andenken Jakob Burckhardts

gewidmeten Buche hat sich der Nachfolger Burck-
hardts eine nicht leichte Aufgabe gestellt, solche

aber in glänzender Weise gelöst, so dass er

wohl von allen Seiten Dank dafür ernten wird.

Auf den ersten Blick erscheint es als ein recht
unzeitgemässes Unterfangen, für die „klassische“

Kunst des ersten Viertels des 16. Jh.s — aus-

geschlossen von der Betrachtung bleiben nur
die Schulen Oberitaliens — eintreten zu wollen;
hat man aber den Inhalt des knapp geschrie-
benen, somit nicht ganz leicht zu lesenden Bu-
ches in sich aufgenommen, so fühlt man, dass
nicht bloss Lionardo und Michelangelo, sondern
auch Raphael in vieler Hinsicht für uns noch
lebendig geblieben sind. Von Fra Bartolommeo
und besonders von Andrea del Sarto freilich

gilt das nicht mehr in gleichem Maasse; dagegen
haben einige hier nicht behandelte Meister des
Quattrocento, vor allen Piero della Francesca,
trotz ihrer beschränkteren Darstellungsmittel

immer noch ihre volle Bedeutung bewahrt. Der
Vf. verschliesst sich auch keineswegs der Ein-

sicht, dass cs mit der Freiheit der Bewegung,
die eine allseitig entwickelte Technik der Bild-

anordnung gestattet, allein noch nicht gethan sei,

und dass gerade eine solche hohe Stufe der

Vollkommenheit die Gefahr einer flachen, äusscr-

lichen Auffassung wie eines Uebcrtreibens der

beabsichtigten Wirkungen in sich scbliesse.

Abgesehen von solchen Einschränkungen,

kann die Fülle feinsinniger Bemerkungen, die

Wölfflin aus der Betrachtung der einzelnen

Hauptwerke gezogen und im zweiten Theil zu-

sammenfassend geordnet hat, als eine Schilde-

rung des Geistes, in dem die Italiener zur Zeit

ihrer höchsten Blüthe die Kunst gehandhabt

haben, sowohl für den Kunsthistoriker wie für

den Künstler, der an eine Zukunft unserer Kunst

glaubt, nur von höchster Anregung sein. Hier

ist so viel Eigenes, bei möglichster Vermeidung
einer doktrinären Behandlung gegeben, dass das

Buch für lange Zeit eine Fundgrube für jeden

bleiben wird, der sich mit der Kunst zu be-

schäftigen hat.

Den Untergrund für die Betrachtung bildet

ein Ueberblick über die florentinischc Kunst

von Giotto bis Ghirlandaio (S. 7— 22). Der

erste Satz dieser Vorgeschichte: „Am Anfang

der italienischen Malerei steht Giotto“, wird

sich freilich kaum noch lange aofrechterhalten

lassen; was aber im Ucbrigcn über diesen

Meister gesagt wird, dass das Wesentliche sei-

ner Leistung in dem Sichtbarmachen der Dinge,

in dem Sprechenden der Erscheinung liege, sowie

die Bemerkung, dass wohl nie die Ausdrucks-

grenze der Malerei auf einen Anlauf weiter hin-

ausgeschoben worden sei als damals, kann durch-

aus unterschrieben werden. Masaccio wird das

Verdienst zugewiesen, die Dinge nachgeahmt zu

haben wie sie sind, und damit auch des Raum-

problemes Herr geworden zu sein; sein starker

Sinn für das individuell Ausgeprägte wird her-

vorgehoben. Von dem Bildhauer Donatello heisst

es, dass er in seinem Johannesrelief zu Siena
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die beste Erzählung des 15. Jh.s geschaffen und

in seinen Antoniusbildern zu Padua bereits cin-

quecentistische Probleme aufgenommen habe.

Die Bestrebungen der zweiten Hälfte dc9 15. Jh.s

werden am deutlichsten durch Verrocchio ver-

gegenwärtigt. Es handelt sich dabei noch um

eine Kunst durchaus bürgerlichen Anstrichs, die

bei einer vorwiegend flächenhaften Anordnung

den Beschauer durch die Vorführung lebendig

erzählter Geschichten zu unterhalten und durch

das bunte Gewand, worin sic gekleidet werden,

sowie durch die Fülle anmuthiger und zierlicher

Einzelheiten dessen Aufmerksamkeit zu fesseln

sucht. Enganliegende kurze Aermel, die das

Handgelenk freilassen, accentuiren in der Tracht

die Gelenkigkeit; mit Liebe und Hingebung

bauen Maler wie Filippino, die Pollaiuoli, Ghir-

landaio ihre formreichen Faltennester; für allen

Reichthum der Landschaft ist der Sinn lebendig.

Die Einförmigkeit aber, die trotz dieser Vielheit

der Einzelheiten herrscht, wird durch die Innig-

keit des seelischen Ausdrucks aufgewogen, wo-

mit die Gestalten erfüllt werden. Das Ideal

weiblicher Anmuth wird in der Jungfräulichkeit

gesucht, daher die unerschöpfliche Fülle mannig-

faltiger Madonnen mit den Chören begleitender

Engel, die unübertrefflichen Mädchenbüsten, die
J

nur dieser Zeit eigenthümlich sind , daher aber

auch die vorherrschende Zaghaftigkeit und Eckig-

keit in den Bewegungen der Figuren. Seinen

Höhepunkt findet dieses Streben io dem Zug

der fünf Frauen auf Ghirlandaios Geburt der

Maria, der seinesgleichen nicht mehr hat im

15. Jh. Nur ein Künstler wird aus der Gesammt-
masse der übrigen herausgehoben, Fra Filippo,

der in seinen Bildern bisweilen Dinge behandelt,

wie z. B. das dämmrige Waldinnere, die erst mit

Correggio wiederkommen; der in seinen Fresken

an koloristischem Reiz den Florentinern des gan-

zen Jahrhunderts überlegen ist, und in seinem

farbenreichen Wunderspiel der Krönung der

Maria in Spoleto etwas geschaffen hat, das über-

haupt nicht wieder vorkommt.

Dieser Auszug zeigt bereits, wie entschieden

der Vf. in seinen Urtheilen ist. Durch lehrreiche

Gegenüberstellungen verwandter Darstellungen

(z. B. der Grabmäler von Rossellino und Sanso-

vino, der Grablegungen von Perugino und Ra-
phael, der Transfigurationen Bcllinis, Raphaels
und Carraccis, der Predigt Johannis von Ghir-

landaio und Andrea del Sarto, der Taufe Christi

von Verrocchio und Sansovino, der Venus von
Piero di Cosimo und Tizian, des Petrus Martyr
von Rellini und Tizian) wird nun der allmähliche

Wandel der Anschauungen und der Unterschied

zwischen Quattro- und Cinquecento deutlich vor
Augen geführt.

Den Uebergang vermitteln Lionardo da
Vinci, Perugino, Signorclli. Signorelli bereitet

die vollkommene Kenntniss de9 nackten mensch-

lichen Körpers vor; Perugino mit seinem aus-

gebildeten Gefühl für die Stimmung der Land-

schaft und die der Architektur schafft den Zu-

sammenhang der Figuren mit der Architektur

und begründet dadurch das Prinzip der Gesetz-

lichkeit und der Vereinfachung; dabei besitzt er

eine Cantilene der Linie, die er Niemandem ab-

gelernt hat, und fügt durch seinen merkwürdig

vertieften seelenvollen Blick dem Quattrocento

einen ganz neuen Bestandteil hinzu. Lionardo

(S. 23— 41) fasst in seiner Kunst die Leistun-

gen des gesammten Quattrocento zusammen und

schafft die Grundlage für die frei und gross

entwickelte Kunst der Blüthezeit. Er hat es

schon in seinem Malerbuch ausgesprochen, dass

man in den Bildern derjenigen, die nur für die

urthcilslose Menge malen, wenig Bewegung,

wenig Relief und wenig Verkürzung finden werde.

Damit ist das Programm der neuen Zeit nach

ihren Hauptrichtungen ausgedrückt; nur das

Streben nach Vereinfachung und Grösse fehlt noch;

dagegen hat er bereits praktisch das Vorbild

für eine bessere Ausfüllung der Bildfläche auf-

gestellt. Durch die Zusammenstellung mit dem

nur fünfzehn Jahre früher geschaffenen Abend-

mahlsbild Ghirlandaios in Ognissanti wird die

Betrachtung der lionardoschen Darstellung des-

selben Gegenstandes ungemein fruchtbringend

und anregend. Die Vornehmheit, die er hier

den Aposteln verliehen und die bald Gemeingut

der italienischen Rasse werden sollte, hat er aus

seiner eignen reich angelegten Natur berausge-

arbeitet. Ausser diesem Bilde kommen noch

die Mona Lisa, Anna selbdritt und der Karton

zur Reiterschlacht zur Besprechung, ln seinem

frühen Bilde der Anbetung der Könige hat er

als der erste das Hauptmotiv dominirend heraus

zuarbeiten gesucht.

Wenn man bedenkt, wie viel die Hoch-

renaissance Lionardo verdankt, wie eng er

andere grosse Meister, der diese Zeit heraui

führen half, Michelangelo, noch mit dem Quattro-

cento verknüpft ist, wie Wesentliches R»P"ac '

der dritte im Bunde, hinsichtlich der ' ^rc

Raumgestaltung seinem Lehrer Perugino tcr

dankt: so wird die These des Vf.s (in. der ‘ß

leitung S. 2—4) einleuchten, wonach die klassi-

sche Kunst nicht in Nachahmung eines frcin cn

Vorbilds, der Antike, sondern als ein

1«J
natürliches Gebilde erwachsen ist. Bei dem

t*J

greifenden Unterschiede, der durch den an

des gesammten Wesens der damaligen .
cnS1

^.

heit bedingt war, möchte freilich der "' el‘cr

208) folgende Ausspruch nicht zu unterschrei

sein, dass es sich beim Uebergang in ns

quecento eher um eine Steigerung als u,n

Verleugnung der alten Kunst gehan c *

Denn die Kunst ist thatsächlicb eine an erc

worden, da ihre Ziele sich von Grund aus g

ändert haben. Sehr beberzigenswenb *»
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die Bemerkung, dass die „ideale“ Steigerung

der Wirklichkeit, welche hiermit eintritt, nur

eine Steigerung der italienischen Wirklichkeit

gewesen, dass es sich dabei also nicht um etwas

Allgemeines, sondern um ein national Bedingtes

handelte. Mit Recht beklagt der Vf., dass die

Verhältnisse keine ruhige und normale Entwick-

lung der Kunst in dieser Zeit zugelassen hätten,

indem die Florentiner Kunst durch Lionardo

nach Mailand
,

durch Michelangelo und Raphael

nach Rom verpflanzt worden sei; die Aufgaben,

die ihrer harrten, seien theils, wie bei der Aus-

malung der Decke der Sixtinischen Kapelle,

eine Absurdität gewesen, theils, wie bei Ra-

phaels Stanzenbildern, für Wände bestimmt, an

denen man die Malereien nie ordentlich sehen

könne; die klassische Kunst habe endlich kein

Denkmal grossen Stils hinterlassen, wo Archi-

tektur und Bildnerei in reinem Ausdruck zu-

sammengegriffen hätten; auch die Peterskirchc

sei schliesslich kein Denkmal des Zeitalters der

Hochrenaissance geworden.

In den folgenden Kapiteln wird nun die

Thätigkeit Michelangelos bis 1520 (S. 42— 72),

seine Frühwerke, die Deckenmalereien in der

Sixtinischen Kapelle, das Juliusgrab durebge-

nommen; dann Raphael (S. 73— 135), die flo-

rentiner Werke, die Stanzen, die Teppichkartons,

die römischen Porträts und Altarbilder; Fra Bar-

tolommeo und Andrea del Sarto (S. 136— 173);

endlich Michelangelo nach 1520 (S. 174— 187).

Die Scblusskapitel fassen die Ergebnisse dieser

Untersuchungen unter den Titeln : die neue Ge-
sinnung, die neue Schönheit, die neue Bildform

zusammen.

Der Gegensatz zu dem Quattrocento äussert

sich zunächst in dem neuen Begriff der Vornehm-

heit, der sprezzata desinvoltura, der gravitä ri-

posata, der molle delicatura; die Affekte sind ge-

dämpft (Maria auf Raphaels Madonna Franz I.

gegenüber dem auf sie zueilenden Kinde), der

Ausdruck ist zurückgehalten, lässt immer noch

eine Steigerung offen (Raphaels h. Cäcilie). Die

Bildnisse werden nicht mehr mit dem gleichen

Interesse für alle Einzelheiten ausgeführt, das

glänzende Auge giebt nicht mehr den Haupt-

acccnt, sondern man lässt das knochige Gefüge,

die Struktur das wesentliche Wort sprechen;

auch die Bewegung und Gebärde soll jetzt aus-

drucksvoll sein, damit die persönlich bezeichnende

Situation, ein bestimmter Moment des frei be-

wegten Lebens gegeben werde. So geht man
aus dem deskriptiven Stil zum dramatischen über

(besonders Raphael). Zugleich mit der Aende-
rung der Kleidung, die weit und bauschig wird,

kommt ein neues Frauenideal auf, das mit der

ruhigen Regelmässigkeit der Züge den Eindruck

des Machtvollen verbindet und nicht mehr durch

die Jungfrau, sondern durch die voll entwickelte

Frau ausgedrückt wird. Wie Maria von der

Erde wieder in die Himmelsrcgioncn versetzt

wird, so verwandeln sich auch die Engel aus

harmlosen Dienern und Gespielen in würdevolle

Gefährten, die, wie einst im Mittelalter, wiederum
in fliegender Stellung gebildet werden. Die

Gebärden gewinnen Entschlossenheit (um einen

Arm zu finden und eine Hand, die so ent-

schlossen fasst, wie Johannes auf der Madonna
von Foligno, müsste man bis auf Donatello

zurückgehen), die Charakterköpfe weichen dem
Ausdruckskopf (Raphaels Tapeten), alles strebt

einer grossen, einfachen, deutlichen Wirkung zu.

Der Inhalt der Darstellung tritt zurück gegen-

über dem Interesse, das die Art der Vorführung

der Gestalten erweckt (Andrea del Sarto hätte

nichts anderes als ruhige Existenzbilder malen

sollen). Man hat jetzt w'icder Sinn für das

Feierliche der antiken Gewandung, man empfindet

die Würde antiker Präsentation, den Adel der

gehaltenen Gebärde. Darin bestand die Aehn-

lichkeit mit der Antike. Der Prozess der Rei-

nigung, der damals in der Architektur vor sich

ging, das Ausscheiden aller Einzelheiten, die für

das Ganze unwirksam sind, die Auswahl w'eniger

grosser Formen, die Verstärkung der Plastik,

all das fand in der darstellenden Kunst ein voll-

kommenes Analogon. Zugleich hörte das Far-

benbedürfniss auf, ohne dass die Antike, die man
vorher farbig gesehen hatte, dazu beigetragen

hätte (die Farblosigkeit der architektonischen

Gliederungen an Michelangelos Decke der Six-

tina ist der erste grosse Fall von Monochromie).

Das allgemeine Gefühl für die Natur aber ver-

engerte sich, woraus die Gefahr erwmchs, dass

die Renaissance sich bald erschöpfen könne.

Alles Interesse ist auf die menschliche Form
gerichtet. Nicht nur nach seinen Verhältnissen,

sondern auch in seinen Abwandlungen beim

Stehen, Gehen, Heben und Tragen, Laufen und

Fliegen wird der menschliche Körper ganz von

Neuem durchgearbeitet. Auf einmal w'ird die

Figur reich an Richtungen und, was man nur

als eine Fläche aufzufassen gewohnt war, be-

kommt Tiefe und wird zu einem Formenkomplex,

wo auch die dritte Dimension ihre Rolle spielt.

Die Stellungen werden reich, die Bewegungen

komplex, die Verkürzungen mehren sich. Lio-

nardo in seinem Karton zur Schlacht von Anghiari

und in seiner Anna selbdritt hatte dazu den An-

stoss gegeben, Michelangelo baute das Gebiet

nach allen Richtungen aus, Raphael in seinen

Madonnen, der Schule von Athen, den Bildnissen

(Drehung der Figur im Castiglionc) folgte ihnen

nach. Michelangelo hatte schon in seiner heili-

gen Familie der Uffizien den Lionardo an Achscn-

reichthum übertroffen (der übergreifende Arm

der Maria etwas ganz Neues); seine badenden

Soldaten wurden zur hohen Schule für die ganze

nachfolgende Generation; erst bei ihm gewinnt

der Körper einen wirklichen Zusammenhang; er
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VON, worauf der Eindruck der Bewegung be-

ruht; er hat die Körper in der Gewalt, weil er

die Gelenke besitzt, das ist die Kraft seiner

Zeichnung; überall sind die ausdrucksvollen For-

men hervorgeholt, die Gelenke zum Sprechen

gebracht; er entdeckt ganz neue Wirkungsver-

hältnisse; dabei entfaltet er einen Erlindungs-

reichthum, dass alle Figuren zusammen sich

früher mehr gleichen, als bei ihm eine Figur

der anderen. In seinen Sklaven an der Decke
der Sixtinischen Kapelle steigern sich die Gegen-
sätze bis zum Auseinanderfahrenden; nachher,

bei den Tageszeiten der Mediceergräber und

bei seinem Christus in der Minerva, sehen wir

ihn noch weiter vorschrciten. Der starke Drang
zum Formlosen begegnete freilich bei ihm einem

noch stärkeren Willen zur Form; aber er hat

doch die Freude am Einfachen und Alltäglichen

der Kunst genommen und dadurch das Dishar-

monische in die Renaissance gebracht. Weitere
Beispiele des sich steigernden Bewegungsreich-
thums bieten Cellinis Perseus, Tizians Danae in

ihren verschiedenen Redaktionen (S. 259 Anm.).
In der bildlichen Anordnung macht sich das

Streben bemerldich, die Zahl der Figuren —
auch bei besonders reichen Darstellungen — auf
das geringstmögliche Maass einzuschränken, dafür
aber ihre Grösse wie ihre reliefmässige Wir-
kung zu steigern und sie so über den Raum zu

vertheilen, dass sic diesen möglichst gleichmässig
und vollständig ausfüllen. Raphael wählt in sei-

nen reifen Kompositionen die Motive so aus,

das jedes nur einmal vorkommt, dann aber an
seiner Stelle einen integrirenden Bestandteil der
Komposition ausmacht. Wenn Andrea del Sarto
in der Annunziata zwei schöne Florentincrinnen
zum Besuch in die Wochenstube führt, so giebt
er gleich zwei ganz entschiedene Richtungskon-
traste, und so kann cs geschehen, dass er mit
zwei Figuren den Eindruck grösserer Fülle her-
vorbringt als Ghirlandaio mit einem ganzen
i rüppchen. Um der grösseren Klarheit der
Figuren willen kehren Raphael (Sposalizio) wie
Sarto (Verkündigung) gelegentlich die übliche
Anordnung der Komposition um. Die Gruppe
der Geometer in Raphaels Schule von Athen
löste ein Problem, das überhaupt wenige auf-
genommen haben : fünf Personen auf einen Punkt
gerichtet, ganz klar entwickelt, ganz rein in

der Linie und mit welchem Keichthum an Wen-
dungen! Die Klarheit der Komposition wird da-
durch gesteigert, dass man wieder auf die Ele-
mentarrichtungen der Vertikale und der Horizon-
tale und auf die primitiven Ansichten der reinen
Face- und Profilstellung zurückgreift. Dabei
wird die Handlung dadurch eindringlich gemacht,
dass man die Richtung der Bewegung durch
Nebenfiguren unterstützt, wie bei Raphael be-
reits im Sposalizio durch das Hinüberneigen des
Priesters, dann in der Disputa, wo die Bewe-

gungen nach dem Vordergrund zu immer reicher

werden, im Heliodor, dem Fiscbzug, der Trans-

figuration; bei Tizian in seinem Petrus Martvr.

Andrea del Sarto gruppirt bereits Stehende,

Knieende und Sitzende in seinen Heiligenbildern.

Vor Allem aber wird die Wirkung durch die

Schaffung von Kontrasten gesteigert. Wie hierin

Raphael einzig ist in seinen Teppichkartons, der

h. Cacilia, der Sixtina, so weiss er auch sowohl

geistig wie räumlich seine Figuren zu grossen

einheitlichen Handlungen zusammenzufassen, die

ihresgleichen nicht finden. Seine Stanzcnbildcr

sind dekorative Arbeiten grössten Stils, wo der

I iauptaccent nicht auf dem einzelnen Kopf, nicht

auf dem psychologischen Zusammenhang liegt,

sondern in der Disposition der Figuren innerhalb

der Fläche und in dem Verhältnis ihres räum-

lichen Nebeneinander. Dabei sind die Linien

bei ihm mit einem in Florenz unbekannten Zart-

gefühl geführt und die Massen auf der Goldwage

gegen einander abgewogen.

Neben solchen allgemeinen Betrachtungen

laufen viele kritische Auseinandersetzungen über

einzelne Werke, meist in Form knapper An-

merkungen. Es sei hier nur auf das folgende

verwiesen: S. 69 über die Farbigkeit des Gra-

bes des Kardinals von Portugal von Rosscllino.

261 Botticellis Madonna mit Heiligen in der

Akademie im oberen Theile später ergänzt,

78 Pcruginos Braccesi, 116 dessen sogen.

Schwester Doni, 2 1 die Madonna in der Grotte

in London, 36 die Auferstehung in Berlin, 124

Tizians Bella in der ehcmal. Samml. Sciarra,

134 Sebast. del Pioinbo, 145 Fra Bartolommeos

Pieta, 84 Raphaels Madonna del baltlaccbino,

1 1 6 Julius U, I 20 das Kardinalporträt im Prado;

nicht von Raphael 82 Madonna mit dem Diadem,

113 das Opfer von Lystra, 134 die Heimsuchung

im Prado; nur bedingt 104 Attila, 135 Spasimo.

133 über die Arbeiten der Werkstätte Raphaels

als zum Unangenehmsten gehörend, was je ge-

malt wurde; 170 Sartos Bildniss im Pitü-Palast,

172 Franciabigios Jüngling ebendort, 45 Michelan-

gelos Madonna von Brügge, 49 der Giovanniao

(Girolamo Santacroce zugcschricben).

Aus vorstehenden Auszügen, die zumeist die

Wortfassung beizubehalten suchen, dürfte sich ne

energische und klare Schreibweise des Vf.s cnl'

nehmen lassen. Zu bedauern bleibt nur seine

Vorliebe für Fremdwörter.

Dresden. W. v. Seidliu-

Moderne Dichtung.

Thomas Babington Macaulay, AHrCmi*1“

Heldenlieder. Deutsch von Harry von 1 *

Leipzig, Philipp Rcclam jun., 11899). H2 S. k*

M. 0,20.

Die verlorenen altrömischen Heldenlieder,

deren dichterische Kraft wir noch ahnen, wcflI

Digitized b



1529 7. Oktober. DEUTSCHE LITTERATURZEITUNG 1899. Nr. 40. 530

wir Livius* bunte Fabeln von Romulus und Co-
riolan, von Porscna und Virginia lesen, hat der

grosse englische Historiker uns gewissermaassen

rekonstruiren wollen; aus tiefer Versenkung in

römische Sage und römischen Volksgeist und zu-

gleich aus innigem Nachleben homerischer und

altschottischcr Dichtung sind die „Lays of ancient

Rome* geboren. In ihrer herben Einfachheit

und dem Feuer ihrer volkstümlichen Melodie

gehören sie zu den besten Balladen der Litte-

ratur; aber das archaistische Gewand macht sie

natürlich unlesbar für alle, denen Tarquinius,

Appius Claudius und der Regillussce unverständ-

liche Namen sind. Darum ist es ein Wagniss,

diese Gedichte zu übersetzen; der Lesepöbel ist

des Stoffes wegen unfähig sie zu gemessen; und

die Gebildeten, auch die Frauen, verstehen ja

im Allgemeinen ein wenig Englisch. So blieben

als Publikum ein paar antimoderne Altphilologen

und etwa begabtere Primaner und Sekundaner

übrig. Oder Hesse sich der Leserkreis doch

erweitern? Das würde mich für H. von Pilgrim

aufrichtig freuen; denn seine Uebersctzung ist

ungewöhnlich gut.

Die Aufgabe, die ihm oblag, war schwierig;

der altertümliche und volksliedbafte Ton, den

Macaulay so siegreich gefunden hatte, musste

bewahrt bleiben; zwischen dem Pathos der

Kunstdichtung, in welches gerade geschickte

Uebersctzer leicht gerathen, und prosaischer

Einfachheit musste die echt poetische Mitte ge-

halten werden. Die formelhaften und refrain-

artigen Wendungen, die der Dichter mit Anleh-

nung an Homer gern handhabt, und die zahl-

reichen Eigennamen erschwerten es, saftig zu

bleiben und glatte Verse zu bauen; die Melodie

musste stärker klingen als bei Lebertragung von

Kunstdichtungen; anderseits musste ein feiner

Takt den Uebersctzer vor allzu grosser Glätte

der Verse bewahren; käme nirgends ein unreiner

Reim oder eine Unebenheit des Rhythmus vor,

so würde dem Reiz des Archaistischen Abbruch

gethan. — P. nun hat mit sicherem Gefühl den

richtigen Weg gewählt und frei von Lässigkeit

wie von Pedanterie den Ton des Originals so

genau wie nur möglich getroffen; liest man eine

Strophe englisch und gleich danach deutsch, so

verdriesst einen kaum irgendwo Vergröberung

oder Absinken der Poesie; auch findet man
kaum je den Sinn umgefälscht; dazu hallen die

Verse herrlich; und auch die Prosaeinleitungen

M.s sind mit der rühmlichsten Besonnenheit

wiedergegeben; ich machte die Probe; ich las

im Original, bis ich an Ausdrücke kam, deren

Umwendung in deutsche mir schwierig schien;

dann schlug ich die Uebersetzung auf und war
jedesmal überrascht von der Genauigkeit, mit

der die Phrase ins Herz getroffen war. — Sie

hat etwas Klassisches an sich, die kleine Arbeit!

Zum Schluss verzeichne ich ein paar gröbere

Einzelfehler, die dem schönen Werkelten schaden.

Nicht aus Schulfuchserci, sondern in der Hoff-

nung, dass es dem Vf. bei einem Neudruck

leicht sein wird sie auszumerzen. S. 30 Str. 2:

„sich empört“ falsch, weil Porsena nicht als

früherer Unterthan gedacht ist (is on the march for

Rome]; S. 36, Str. 24 u. öfter: „der Feind des

Vaterlands“ — misslungene Umschreibung des

auf die Schandthat gegen Lucretia bezugnehmen-

den Originals; Feinde des Vaterlands sind ja alle

Tarquinier, und doch wird z. B. Titus in den

Balladen mit Achtung behandelt. — S. 37, Str.

29: „spreng’ die Brücke“ — ohne Pulver! fhew

down]. S. 38, Str. 33: „veto“ in einem deut-

schen Gedicht, das Römern in den Mund gelegt

wird, sehr geschmacklos [vgl. auch Str. 55]. S.

58, Str. 3 Zeile 17 ff. glaubt man, dass Wölfe

und Raben sich an der Schlacht betheiligen, die

doch nach der Schlacht die Leichen fressen.

S. 76, Z. 5 biegt ein Banner den Nacken. S.

108 Str. 20 fällt das durch das Original nicht

zu begründende Wort „Schliff“ ganz und gar

aus dem sonst so glücklich festgehaltenen, altcr-

tbürnlichcn Tone.

Berlin. Julius Schultz.

Notizen und Mittheilungen,

Bei c. Durchforschg der auf d. Staatsarchiv zu Königs-

berg i. Pr. aufbewahrten Hausbücher d. Amtes Meinel

hat Joh. Sembritzki zwei Urkunden entdeckt, die üb.

Kants Urgrossvater u. Grossvater u. ihre Vcrhiiltn.

interessante Mittheilungen enthalten.

Unter d. Titel „L’Echo fran^ais“ erscheint in

Paris seit Kurzem eine Halbmonatschrift, die es sich

zum Ziel gesetzt hat, dem Auslände d. gesammte

Schaffen d. französ. Geistes in seinen besten Erzeugn.

wiederzuspiegeln , wie auch den Franzosen d. Kcnntn.

d. littcrar. Schaffens d. Auslandes zu vermitteln. L'Echo

fran»;ais veröffentlicht Originalarbciten hervorragend.

Schriftsteller, u. a. Jules Claretie, Paul Bourget, Jules

I.cmaitre. In e. Abth. „Les maltres de la plume“ bringt

es kürzere Aufsätze üb. d. Hauptvertreter d. modernen

französ. Litteratur, ferner enthält es regelmässige Bei-

trüge aus anderen Gebieten d. schöngeistigen Lebens.

Die Hefte erscheinen am 10. u. 25. jeden Monats, der

Jahrgang kostet M. 10. Den Kommissionsverlag hat d.

Verlagsbuchhandlg S. Calvary & Co. ,
Berlin, Neue Wil-

helmstr. 1, übernommen.

Gelehrte Gesellschaften und Vereine.

Auf d. Naturforscher -Versammle in München

sprach in d. !. Sitzg Frithjof Nansen üb. d. Wissen-

schaft Ergebn. s. Polarreise; in d. geograph. Abth.

hielt Dr. Krebs aus Hagenau e. Vortrag üb. d. Ur-

sachen d. Hochwasserkatastrophen in d. mitteleurop.

Gebirgen.

In der Univ.-Aula zu Heidelberg ist am 23. Scptbr.

d. 21. Kongress d. „Association Hltirairc et arttstique

internationale“ eröffnet worden.

Neu erschienene Werke,
vom 21. bis 26. September in der Redaktion eingclicfcrt.

Aall, A., Gcsch. d. I.ogosidec in d. christl. Litt. Lpz.,

Reisland. M. 10.

Archiv u. Bibliothek d. Grossh. Hof- u. National.
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thcaters in Mannheim 1779— 1839, hgb. von Frdr. Walter.

2 ßde. Lpz., Hirzel. M. 10.

Arch. d. Mathematik u. Physik. 2. R. 17. Th., 2. H.

Lpz. u. Dresd., C. A. Koch.

Berger, H., D. Lehnwörter in d. französ. Sprache
ältester Zeit. Lpz., Reisland. M. 8.

Beyschlag, W., Zur dtsch-chrisll. Bildg. 2. Aull,

Halle, Strien. M. 5.

Bibliographie d. dtschen Zeitschriften - Litteratur.

Bd. IV (Jan.-Juni 1899), hgb. von F. Dietrich. Lief. 1.

Lpz., Felix Dietrich. M. 2.

De Im er, L. s Lcs Chemins de fcr. Paris, Schleicher

freres. Fr. 1.

Dopsch, A., D. Kärnten -Kramer Frage u. d. Terri-

torialpolitik d. ersten Habsburger in Oesterreich. (Arch.

f. österr. Gesch. 87, 1.] Wien, Gcrold's Sohn Komm.
Ewald, H., Abgrenzg d. beiden Delikte Diebstahl u.

llnterschlagg von einander. Freiburg. Inaug.- Dissert.

Brl., Skopnik. M. 1,20.

Festschr. zu Goethes 150. Geburtstagsfeier, dargebr.
vom Freien Deutschen Hochstift. Frankf. a. M., Gebr.
Knauer. M. 15.

Go Id zi her, 1., Abhdlgn zur arab. Philologie. II. D,
Kitäb Al-Mu‘Ammarin d. Abu l.lätim Al-Sigistani. Lei-

den, Brill.

Gomperz, Th., Platon. Aufsatze. II. D. nngcbl.
Schulbibliothck u. d. Testamente d. Philosophen. (Sitzgs-
ber. d. Kais. Akad. d. Wiss. in Wien. CXLI, 7.] Wien,
Gerolds Sohn Komm.
Grimm, Ed., D. Problem Nietzsches. Brl., Schwetschke.

M. 4.

Hacckel, E., D. Wclträthsel. Bonn, Strauss. M. 8.

Hacgstad, M., Gamalt tmndcrmaal. Upplysningar
um maalet i Trondelag fyrr 1350 og ei utgreiding um
vokalverket. [Videnskabsclskabets Skriftcr. II. Hist.- fi los.

Kl. 1899. Nr. 3.] Christiania, Dybvvad Komm.
Hase, K. von, Kirchgesch. Lief. 3. 12. Aull. Lpz.,

Breitkopf & Härtel. M. 0,50.

Heyne, M., D. dtschc Wohngswcscn von d. ältest,
gesch ichtl. Zeiten bis zum 16. Jh. Lpz., Hirzel. M. 12.
Jcsperson, O., Ergänzungsheft zu Spokcn English.

Lpz., Reisland. M. 0,80.

Kants, I., Kritik d. reinen Vernunft. Hgb. von K.
Vorländer. Halle, Hendel. M. 3.

Kautsky, K., Bernstein u. d. Sozialdemokrat. Pro-
gramm. Stttg., Dietz Nachf. M. 2.

Klenz, H., D, Quellen v. Joach. Rachels erster Sa-
tire: „D. poet. Frauenzimmer od. böse Sieben.“ Frei-
burg. Inaug.- Dissert. Frcib., Univ.-Druck. H. M. Poppen
& Sohn.
Krauss, S., Griech. u. latein. Lehnwörter im Talmud,

Midrasch u. Targum. Th. II. Brl., Calvary. M. 28.
Lehmann, Alfr. , D. körperl. Aeuasergn psychisch.

Zustände. I. Plethysmograph. Untersuchgn. Text. Ucbs.
von F. Bendixen. Lpz., Reisland. M. 6.

Leist, E., D. Wechselprotest u. s. Reform. Brl., Sic-
menroth & Troschel. M. 3.50.
Lenz, M., Zur Kritik d. „Gcdkn u. Erinnergn“ d.

Fürsten Bismarck. Brl., Gebr. Paetel. M. 2.
Maeterlinck, M., Weisheit u. Schicksal. Dtsch von

Frdr.v.Oppeln-Bronikowski. Lpz.,Eug. Diedcrichs. M.4,50.
Mareks, E.. Fürst Bismarcks „Gedanken u. Erinne-

rungen“. Brl., Gebr. Paetel. M. 2.

Mocllcr -Bruck, A., D. moderne Litt, in Gruppcn-
u, Einzel -Darstcllgn. V. Mysterien. Brl., Schuster &
Loefflcr. M. 0,50.

Palmström, A., Ucb. c. Klasse unbestimmter Glei-
chgn. [Videnskabselskabets Skriftcr. 1. Mathem.-naturv.
Kl. 1899. No. 7.) Christiania, Dybwad Komm.
Pniowor, O., Goethes Faust. Zeugnisse u. Exkurse

zu s. Bntstehgsgcsch. Brl., Weidmann. M. 7.
Struck. \\., Johann Georg u. Oxensticrna. Stral-

sund, \erl. d. Kgl. Keg.-Buchdruck.

.

A
- Kneipp-Priessnitz-Oertcl, heraus mit

d- \\ ahrhcit. Ncissc, Graveur. M. 0,75.

1532

Tiencs, G. A., Nietzsches Stellg zu d. Grdfragen d.

Ethik genetisch dargestellt. [Steins Berner Stud. rar

Philos. u. ihrer Gesch. XVII.) Bern, Sturzeneggcr. M. 1,73.

Wichner, J., D. Propstei Elsendorf u. d. Berichgn

d. Klosters Admont zu Bayern. [Altbayer. Forschgn,

hgb. vom Histor. Verein in Oberbavern. I.] Münch.,

SelbstvcrI. M. 1,80.

Wiegand, F., D. Chalif. Schausp. Wiesbad., Berg-

mann. M. 1 ,60.

Demnächst erscheinende Werke.

Aus dem Gebiete der

Philosophie. Naumann, G., Zarathustra -Kommen

tar. 1. Th. Lpz., Haessel. M. 3. — Sack, J., D.

monist. Gottes- u. Weltanschauung. Lpz., Engelmann.

M. 5.

Lilteraturgeschichte. Geiger, L., Dichter u. Frauen

Neue Sammlg. *20 Bog. Brl., Gebr. Paetel. M. 7.

Geschichte. Joachim, E., Joh. Frdr. Domhardl

E. Beitr. z. Gesch. v. Ost- u. Westpreuss. unt Friedr.

d. Gr. 15 Bog. Brl., Ashcr. M. 10. — Klocppel,

P., 30 Jahre dtscher Vcrfassgsgesch. 1867—97. 1. Bd.

Lpz., Veit & Comp. Etwa M. 6.

Geographie. Hagen, B., Unter d. Papuas in

Dtsch-Ncu-Guinca. Mit 46 Lichtdrucktaf. Wiesbaden.

Krcidcl. Etwa M. 30. — Lamberg, M., Brasilien.

Land und Leute in ethisch., polit. u. vo!ks\virthsch*ftl

Bezichg u. Entwicklg. 22 Bog. mit 42 Taf. u. I Karte.

Lpz., Zieger. M. 18.

Kunstwissenschaft. Fischer, G., Opern u. Kon-

zerte im Hoftheater zu Hannover bis 1866. 23 Bog.

Hannover, Hahn. M. 6. — Strzygowski, J., D.

Bilderkreis d. griech. Physiologus. Lpz., Tcubncr.

Zeitschriftenschau.

Theologie und Religionswissenschaft.

Zlschr. f. Theol. u. Kirche. IX, 5. Traub, Zur

Kritik d. materiellst. Geschichtsuuffassg. — A. Burck-

hardt, Aus d. modernen systemat. Theologie CntBr

britanniens.

D. Katholik. Septbr. N. Peters, D. Gotlesgericl*

üb. Bethsamcs (I Sam. 6, 19). — B. Kleinschmidt.

Ursprg u. Entwicklg d. Palliums (Schl). — H. Elen*

kers, Neuere Forschgn z. Gesch. d. alten Möncnth.

(Schl.). — Hillebrand, Knthol. u. Protestant. Wahr

heitsliebe (Schl.). — B. Lcpar, Zur Frage d. intern«-

Bekümpfg d. Mädchenhandels. — C. v. Miaskowsk'.,

E. Wendg d. Protestant. Geschichtsauffassg üb. d. Ke-

formator Joh. Laski.

Theologisch Tijdschriß. 33, 5. M. u ™’

God. - J. W. van der Linden, Hoekstres P“-

dicnstlecr. — C. T. Zwartendijk, De .Bulla m cm“

Domini*. — J. ff erdcrschee, Het zevende pbue

de catechisatie.

Revue binidiciine. Septembre. U. Berhere, L«

origines de la Congregation de Bursfeld. — G. M°ri •

La Sputation
, rite baptismal de l’Eglise de '‘llaa

IV« siede; L edition des lettres d'Amalaire dans le> •
•

Germ. hist. — Lettres inedites de Bencdictins • ranva

de ln collection Wilhelm (Suite).

Unterrichtswesen.

Rhein. Blatt, f. Erziehg f». Unterr. 73, 5.

Pastor Ewalds Vorträge üb. Pestalo**® •

Bor-

nemann
thode für Körperbildg u. Unterr. — C. Scholer,

Sozialpädagogik. — K. Strobel, D.
‘

dtschen Wortschatzes. II. — M. Burkhardt,

wegs Ansichten üb. Formenlehre.

Philologie und Lilteraturgeschichte.

Revue des Müdes grecques. Mai-Juin.

Etüde sur la vie municipalc de l’Asie Mineure so
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Antonins. II. — P. Dcchhrme, Lo drame satyrique
sans satvres. — M. Breal, Mots d’origine grecque
dans la loi des XII Tables. — P. Tannery, Sur He-
raclide du Pont. — H. Weil, Dcnys d'Halicarnasse,
Du style de Dcmoslhene, Observations critiques. — E.
d* Eichthal, Les idees de Stuart Mill sur le grec et

le latin dans l’education.

Rivista di Filologia t d'Islruziont classica. 27, 3.

C. Pascal, Lezionc ed interprctazione di alcuni passi
di Cicerone. R. Sabbadini, Codici latini inesplorati.
— A. Oli vieri, Le epistole del Pseudo - Gratete (Her-
eher 208—217). — A. Baisamo, Le rappresentanze
figurate relative all’ „Hippolytos“ Euripideo. — G.
Curcio, II „Cyncgeticon“ di M. A. Olimpio Nemcsiano.— F. Bersanctti, Eurip. Med. vv. 1107—1115.

/). neueren Sprachen. 7, 5. H. Hoffmann, D.
schlesische Mundart I. — Ph. Aronstein. Samuel
Pepys u. s. Zeit. IV. — E. Oswald, Goethe in Engld
u. Amerika. Bibliographie. I. — Gassmcyer, Bericht
üb. d. 3. Hauptversammlg d. sächs. Neuphilologcnvcr-
bandes am 2. Juli 1899 in Döbeln.

Euphorion. VI, 2. E. Stern, D. Synekdoche. —
M. Kubensohn, D. junge Opitz. II. — R. Schlösser,
Ronsard u. Schwabe von der Heide. — A. Kopp,
I). Gassenhauer auf Marlborough. — K. AI brecht,
Halems u. Schillers Wallenstein. — R. Pallcskc, D.
dän.-dtschc Dichter Schack von Staffcldt. — H. Kracgcr,
O. Ludwigs Genovefa- Fragmente. — R. M. Werner,
Fr. Hebbel u. Arnold Schloenbach. — G. Witkowski,
E. falsches Zitat in Lessings Hamburg. Dramaturgie.
Mitgeth. aus M. Bernavs' Nachl. — A. Lcitzmann,
E. unbekannt. Gedicht Schillers. — R. Steig, Zur
Günderode; E. Stimme üb. Theodor Körner aus Wien.
— J. Bolle, Zu Wilh. Müllers „Muscheln aus Rügen*.— Th. Zachariac, Zu Euphor. 6, 84 ff.

Geschichte.

Hansische Gcschichlsbläll. Jahrg. 1898. K. Kopp-
mann, C. Frdr. Wehrmann zum Gcdiichtn. — 0.
Ellisscn, Ueb. d. Hauptepochen d. Gesch. Einbecks.
— G. Frh. v. d. Ropp, D. Hanse u. d. Reichskrieg

gcg. Burgund 1474—75. — W. Stein, Handclsbriefe
aus Riga u. Königsberg v. 1458 u. 61. — K. Höhl-
baum, Auszug aus d. Statuten u. d. Hausordng d.

Stahlhofs; Ueb. d. ilandr. Hanse von London. — K.
Koppmann, Zum Umschwung in d. mecklenburg.-
nord. Verhültn. in d. J. 1388 u. 1389. — M. Perl-
bach, D. Siegel d. Urkde Friedrichs I. für Humburg
v. 7. Mai 1189. — E. Dragendorff, E. Schreiben d.

Deutschen Kaufmanns zu Brügge vom 29. April 1308.

Arch. /. österr. Gesck. 87, 1. A. Dopsch, D.

Kärnten -Krainer Frage u. d. Territorialpolitik d. ersten

Habsburger in Ocsterr. — V. Bibi, D. Organisat. d.

cvgl. Kirchenwesens im Erzhzgth. Oesterr. u. d. Enns
vor d. Erthcilg d. Relig.- Konzession bis zu Kais. Maxi-
milians II. Tode (1568 — 76). — V. v. Kraus, Itinera-

rium Maximiliani I (1508—1518).

Hislorisk Tidskrift (Stockholm). 19, 2. L. Wahl-
ström, Gustaf III och Bcnzclstjernas plan mot ryska
flottnn 1789. — E. Wadstein, Tvennc fr&gor ur den
fornsvonska statsrätten, — V. Söderberg, Sveriges
historia och modern fransk häfdateckning.

Geographie, Länder- und Völkerkunde.
Globus. LXXVI, 12. F. Tetzner, D. Philipponcr

in Ostpreusscn. — S., E. Besuch in Dardschiling.

The Gcographical Journal. September. Fr. P. Mo-
reno, Explorations in Patagonia. — G. E. Smith,
Road-making and Surveying in British East Africa. —
R- T. Turley, Through the Hon Kiang Gorgcs; or
Notes of a Tour in „No Man’s Land“, Manchuria. —
The Cambridge Anthropological Expedition to Torres
Straits and Sarawak. — H. H. Austin, From Njemps
to Marich, Save and Mumia’s (British East Africa). —

Dr. Passargc's Journeys in South Africa. — Report on
the Indian Surveys, 1897—98.

Staats- und Rechtswissenschaft.

Statist. Monalschr. Juli-Septbr. H. Hoegel, Ver-

gleichende Uebcrsicht d. Statist, d. Strafzumessg u. d.

Strafvollzugs in Ocsterr. — K. Th. v. lnama- Ster-
negg, Statist, d. Grundbesitzes von Ober - Ocsterr. —
Ferd. Schmid, D. Vermögensgebarg d. kathol. u. d.

griech. -oriental. Kirche in den im Reichsrath vertretenen
Königr. u. Ländern i. J. 1895.

Allgemeines.

Beil. z. Münch. Allg. Zig. Nr. 205. Frdr. v. Op-
peln Bronikowski, Nietzsche u. d. Lehre von d.

Ewigen Wiederkunft. — H. Rinn, Luthers Romreise. —
206. Grassl, D. Erneuerung d. Beamtenstandes. —
206/7. Fr. Friedrich, Cyrano de Bergerac. — 207.
A. Holm

, J. P. Six. — 208/9. H. Düntzer, Goethe unter

Sadgers patholog. Beleuchtg. — 208. D. Thesaurus linguae
latinac. — 209. S. Günther, Gesch. d. Geologie. —
210. M. Hahn, D. Entwicklg Münchens unt. d. Ein-

fluss d. Naturwissenschfton wahr. d. letzten Dezennien.
— A. K. T. Tielo, Schönaich-Carolaths „Dichtungen“.

The Alhenaeum. Aug. 26. Japan in the present
day. — Fly Fishing. — Northern Russia. — Studies in

Latin Palaeography. — The Manners of our Forefathcrs.
— In the Niger Country. — Sir E. Arnold's Translation

of the Gulistan. — The Russian Fleet under l'ctcr the

Great. — East African Folklore. — ‘Tom Brown's
Schooldays’. — The Decision of Mr. Speaker Denison.
— The Coming Publishing Season. — ‘The Choosing
of Valentines’. — Nelson at Naples. — Dialect and Lan-
guage. — A Rclic of Keats. — Sept. 2. Leiters from
John Companys Scrvants. — Romanticism in the 18 th

cent. — Saint Vincent de Paul. — Industrial Cuba. —
Louis XV. and the Fair Sex. — The South -Country
Trout. — A thirteenth Century french Translation. —
The Goethe Celebrations in Frankfort. — ‘Tom Brown's
Schooldays'. — Lollardry. — The Coming Publishing

Season. — Scpt. 9. Russia in Asia. — Savonarola and
his times. — A Dictionary of the Bible. — Some Gaelic

Poetry. — Napoleon's Russian Campaign. — The Li-

brary Association in Manchester. — The Coming Pu-

blishing Season. — Bifrons and Junius. — „Lollardry“

or „Lollardy“. — Jcfferson Papers rccently found at

Washington. — ‘King Robert the Bruce’. — Sept. 16.

The Heart of Asia. — The Hist, of Dover. — Poetry

of Daniel and Drayton. — Recent Egyptian Papyri. —
Arinals of Shrewsbury School. — A Book on the Gold
C-oast. — The Library Association at Manchester. —
The Coming Publishing Season. — „Bannastcr in the

15th cent.“ — Bifrons and Junius.

Revue des deux mondes. 15 Aoüt. 1. Septembre.

E. Varagnac. Un homtne d’Etat cspagnol. Emilio Caste-

lar. II. La Republique en 1873. III. Sa presidence, son

röle politique sous la monarchie. — E. Sei liiere, La
reaction contre Ic feminisme en Allemagne. Madame
Laura Marholm. — 15. Aoüt. G. d’Avenel, Le meca-

nisme de la vic moderne. Les eourses. Proprietaires

et parieurs. — P. Privat- Deschanel, Au seuil du

desert (fin). — A. de Ganniers, Le duc de Lauzun et

la premierc Campagne de ln Revolution. — 1. Septbrc.

A. Desjardins, La Conference de La Hayc ct l’arbi-

trage international. — J- Breton, Nos peintres du siede

(fin). — p. Leroy-Beaulieu, Les chemins de fer chi-

nois et l'ouverture du celestc-empire. — F. Ponsard,

La premiere representation de Lucrece. — G. Goyau,
L’unite italienne et l'ltalie du Sudcst.

La Civillä cattolica. Quadr. 1180. Pio VI. Me-

moria centenaria. — Presentimenti e Tclcpatie. — Lu

Scienza morale dei Positivisti. — LAmericanismo giu-

diento dai Vescovi degli Stati Uniti (cont.). — Oratorii

e Ricreatorii. — Sulla veru natura del Doppio degli

Egiziani. — Archeologia. Se gli antichi cristiani abbi-

ano usato fiori nellc esequic dei loro defunti.
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Anzeigen.

Texte und Forschungen
zur

Geschichte der Erziehung und des Unterrichts
in den Ländern deutscher Zunge,

hgb. von

Karl Kehrbach.

I. Bd.: A. Bttnier, Die lateinischen Schülergespräche der Humanisten. Auszüge mit

Einleitungen, Anmerkungen und Namen- und Sachregister. 2. Tb.: Von Barlandns bis

Corderius 1524—15G4. Gr. 8°. 123 S. M. 2 .

Berlin. ,/. Harrwltx Nach/.

Soeben erschienen:
[

Geschichtlich© Ulld Statistische

Pel Ginquentesimo anno d’insegna- Beiträge zur Frage der Gleichstellung

mento di Enrico Pessina. “JV*
Napoli, Gallcria Umberto 77.

Riccardo Marghieri.

Demnächst erscheint in griechischer Sprache:

der Oberlehrer

mit den Richtern unterster Instanz.

Denkschrift

des Oldenburger Oberlehrer-Vereins.

Katalog
66 S. gr. 8°. M. i,8o.

Inschriften-Museums von Athen
herausgegeben von der

Archäologischen Gesellschaft.

Bd. 1. Acropolis -Inschriften.

Heft 1. Archaische Votivinschriften.

Hgb. von II. O. I.olling.— 1 5 5 S. 4 0 nebst 1 Scbrifttafel.

Athen. Beck.
Internat, und Universitatsbuchhandlung.

Oldenburg i. G. Ad. L

In unserem Verlage erschien

:

Zur Frage der psychischen

Entwickelung der Kinder!

Ad. Littmann.

Von Dr. phil. Emil Rzesnitzek.

40 S. gr. 8 *. M. 0 ,90 .

Breslau. G. P. Aderholz' Buchhandlung.

Verantwortlicher Redakteur: Dr. Richard llöhme, Berlin. Verlag: Wilhelm Hertz (Besscrsche
Berlin W.9, Linkstrasse 33/34. — Druck von E. Buchbinder in Kcu-Ruppin.
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INHALT:
Theologie und Rollglonswlassatchin.

Stade, Ausgewähltc akademische
Reden und Abhandlungen. (Ord.

Univ.-Prof. Dr. theol. Karl Budde,
Strassburg.)

Baltzer, Zur Geschichte des christo-

logischen Dogmas im 11. u. 12.

Jh. (Aord. Univ.-Prof. Konsisto-
rialrath Dr. theol. S. M. Deutsch,
Berlin.)

Philosophie.

Hoffmann, Ethik;

Achelis, Ethik. (Aord. Univ.-Prof.
Dr. Erich Adickes, Kiel.)

K ow a 1 ew s k i , Prodromos einer Kritik

der crkcnntnisstheoretischen Ver-

nunft;

Derselbe, Ueber das Kausalitäts-

problem. (Dr. Victor Hcyfclder,
Berlin.)

UntorrioMsweson.

Petersilie, Das öffentliche Unter-
richtswesen im Deutschen Reiche
und in den übrigen europäischen
Kulturländern. (Ord. Honorar-Prof.
Dr. Wilhelm Rein, Jena.)

Philologie und Lltteraturgeschlchto.

Rhys Davids, Buddhismus. Deutsch

von Pfungst. (Ord. Univ.-Prof. Dr.

Hermann Oldenherg. Kiel.)

Splettstösser, Der heimkehrende
Gatte und sein Weib in der Welt-

literatur. (Dr. Robert Peisch, Würz-
burg.)

Aetna erklärt von Sudhaus. (Ord.

Univ.-Prof. Dr. Alfred Gercke,Greifs-

wald.)

Schönbach, Anfänge des Minne-

sanges. (Ord. Univ.-Prof. Dr. Ernst
Martin, Strassburg.)

Menne, Einfluss der deutschen Lite-

ratur auf die niederländische um
die Wende des 18. u. 19. Jh.s. I.

(Privotdoz. Dr. Heinrich Meyer,

Göttingen.)

ten Brink, Geschichte der englischen
|

Literatur. I. Bd. 2. Aufl. (Gymn.-

Prof. Dr. Gustav Schleich, Berlin.)

Qoschlcht«.

Ferguson, Athen ian Archons of the

3 a and 2 d cent. before Chr. (Ord.

Univ.-Prof. Dr. 5. Shebelew, St.

Petersburg.)

Caro, Genua und die Mächte am
Mittclmecr 1257— 1311. II. (Dr.

Walter Lenel, Strassburg.)

I

v.Bischoffshausen, Die Politik Oli-

ver Cromwells in der Auffassung
und Thätigkeit John Thurloes. (Ord.

Prof, an d. Polytechn. Schule Dr.

Alfred Stern, Zürich.)

Recht»- und Stiatawlitenaohafleo.

Lehr, Mariage, divorce et Separation

de corps dans les principaux pays
civilises. (Ord. Univ.-Prof. Geh.

Justizrath Dr. Ludwig v. Bar, Göt-

tingen.)

v. Wenckstern, Schaffung und Er-

haltung der deutschen Schlachtflotte.

(Kaiserl. deutscher Gesandter a. D.

Wirkl. Geh. Rath M. v. Brandt,

Weimar.)
Kunstwlaaenichan.

!

Babucke, Geschichte des Kolosse-

ums;
Huelscn, Geschichte des Kapitols.

(Directorial-Assistent a. d. Kgl. Mu-
seen

,
Prof. Dr, Hermann Winne-

feld, Berlin.)

Notlton und itthellungen.

Gelehrte Gesellschaften und Personal-

veränderungen, Inhalt neu erschie-

nener Zeitschriften , neu erschie-

nene und demnächst erscheinende

Schriften.

Theologie und Religionswissenschaft.

Bernhard Stade, Ausgewählte akademische

Keden und Abhandlungen. Giessen, J. Ricker,

1899. VII u. 296 S. 8°. M. 6.

Ein Buch für den Kenner zugleich und für

den Liebhaber, wie deren nur zu wenige er-

scheinen. Denn neben der Selbstbiographie be-

deutender Menschen mag es kaum etwas Lebr-
sameres und Anziehenderes geben als eine ge-

wählte Sammlung ihrer kleineren Arbeiten, die

uns ihre Thätigkeit durch eine längere Reihe
von Jahren verfolgen lässt und so eine Art von
Geistesbiographie darbietet. Wir verfolgen an
ihnen die Entwickelung des Meisters selbst, wir

sehen, wo es ihm gelungen ist, nachhaltig in das

Getriebe seiner Wissenschaft einzugreifen; vor

I Allem aber erkennen wir in der Mannigfaltigkeit

I

das Stetige und Gcsetzmässige, das gleiche wissen-

schaftliche Verfahren und die gleichen Ueberzeu-

1
gungen und Ziele. Das alles trifft bei der vor-

liegenden Sammlung zu. Am wenigsten wird

j

vielleicht der Wunsch erfüllt, die eigene Ent-

! wickelung des Vf.s verfolgen zu können. Denn

1

Stade war schon zu der Zeit, als die älteste

hier gebotene Arbeit entstand, eine fertige,

scharf geschnittene wissenschaftliche Persönlich-

keit, die seitdem ihre Züge kaum wesentlich ver-

ändert hat. Er war von Anfang an, wie Luther

cs von sich aussagt, dazu geschaffen, die groben

Wacken und Klötze aus dem Wege zu räumen

und manchem Meister Philippus nach ihm die

feinere Arbeit zu überlassen. Ihn kennzeichnetc

von Anfang an das Arbeiten mit grossen Ge-
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sichtspunkten. Oft hatte man den Eindruck,

dass das Gesamtntergebniss ihm zuerst klar vor

den Augen stand und er dann erst daran ging,

die Einzelthatsachen, nicht immer ohne Gewalt-

samkeit, damit in Einklang zu bringen. Aber
mochten sich später hic und da leichtere Mittel

oder andre Erklärungen dafür finden, im Grossen

bat St. fast überall Recht behalten und andren

die Wege gewiesen. Die grossen Gesichtspunkte

aber hat er auch weit über die alttestainentliche

Wissenschaft hinaus im Auge behalten. Weit
entfernt „ein negativer Kritiker“ zu sein, wie

man ihm das oft nachgesagt hat, betrachtete er

stets die Kirche, und zwar in ihrer deutsch-evan-

gelischen Ausgestaltung, als Untergrund und Ziel

aller theologischen Arbeit. Mit Recht nennt er

sich im Vorwort einen Optimisten. Felsenfest

bleibt seine Uebcrzeugung, dass alle Arbeit der
gelehrten Theologie zum Heile der evangelischen

Kirche ausschlagen muss, dass in dem Kampfe
der Tradition gegen die Theologie dieser der
Sieg verbleiben muss, weil sie „das allezeit

wache Gewissen unserer Kirche“ ist, das man
nicht ertödten kann, ohne die Kirche selbst aufs
tiefste zu schädigen, ja ihr eigentliches Wesen
zu vernichten. Ebenso siegesgewiss hat er stets

die Nothwendigkeit unseres viel umstrittenen
Sonderfaches, der alttestamcntlichen Wissenschaft,
für das Ganze der Theologie behauptet und er-

wiesen. Und innerhalb des A. T.s hebt er „die
geradlinige Entwickelung“ der göttlichen Offen-
barung mit solcher Entschiedenheit hervor, dass
man wohl gemeint bat, mit seiner Widerlegung
leichtes Spiel zu haben, ohne zu beachten, dass
er seinen Augenpunkt höher nimmt, wo neben
den grossen Zügen die kleinen Irrwege nicht
mehr in Betracht kommen.

l*ür alles Gesagte bieten die hier gesammel-
ten Reden und Abhandlungen den Beweis. Ihre
Anordnung beruht augenscheinlich auf zwei oder
gar auf drei sich kreuzenden Gesichtspunkten.
Voran stehen fünf Reden, bis auf die zweite bei
akademischen Festlichkeiten gehalten; ihnen folgen
vier bezw. sechs Abhandlungen aus der Zeitschrift
für die Alttest. Wiss.

, die St, 1881 begründet
und nun fast zwanzig Jahre mit stets wachsen-
dem Erfolge geleitet hat. Der zweite Theil ist
genau nach der Entstchungszcit angeordnet; im
ersten I heile dagegen ist das allerälteste Stück,
„Das Volk Javan“ vom J. 1880, hinter das aller-
jungste, „Die Entstehung des V olkes Israel“ vom
J* 1897, verwiesen, augenscheinlich, weil es den
engsten Gegenstand behandelt, mit seiner Um-
stellung aber dem allerumfasscndsten, der Rede
„Leber die Lage der evangelischen Kirche
Deutschlands“ der erste Platz eingeräumt wird,
hast möchte man wünschen, dass diesem sach-
lichen Gesichtspunkte auch weiterhin die Herr-
sc aft gelassen wäre. Dann müsste auf die erste
e e

, te das \ erhältniss der Theologie zur

evangelischen Kirche behandelt, die dritte folgen,

die dem alttestamentlichen Fache seine Stelle

innerhalb der Theologie an weist; darauf könnten

„die Entstehung des Volkes Israel“ und „die

messianische Hoffnung im Psalter“ den Anfangs-

und Endpunkt unserer Arbeit festlegen und end-

lich „das Volk Javan“ eine in der Peripherie

gelegene Frage aus der späteren alttestaraent-

lichen Zeit erledigen. Die vier ersten dieser

Reden werden für den weiten Kreis der Gebil-

deten die grösste Anziehungskraft bewähren;

sind doch von den beiden Rektoratsreden von

1883 und 1897 bisher schon mehrere Drucke

vergriffen. Die erste liegt weit genug hinter

uns, um zu beweisen, dass St. die Zeichen der

Zeit richtig bcurtheilt hat.

Die Entwickelung der evangelischen Kirclie

Deutschlands in den letzten anderthalb Jahrzehn-

ten hat seine Vorhersagen in nur zu weitem

Maassc wahr gemacht; deshalb wird die Rede

heute noch eindringlicher zu Verstand und Ge-

wissen reden als ehemals. Die Rektoratsrede

von 1897 über die Entstehung des Volkes Israel

legt ein lautes Zeugniss ab für die starke kon-

servative Ader St.s. Wo er sich früher skep-

tisch verhielt, bezüglich des Aufenthalts in Aegyp-

ten und der Person Moses, finden wir heute,

wie schon im zweiten Drucke der „Geschichte
4

,

entschiedene Behauptung des Keims der Ucbcr-

lieferung, und bewunderungswürdig ist die Sorg-

falt und Gewissenhaftigkeit, mit der er auch ihre

einzelnen Züge zu deuten und zu verwerthen

sucht.

Der zweite Theil bietet in den drei Abhand-

lungen zum Texte der Königsbücher (1883. 85.

86) äusserst gründliche Vorarbeiten zu St.s

grossem Werke über die Geschichte des Volkes

Israel. In den beiden ersten der drei Beiträge

zur Pentateuchkritik vom J.
1894 und 189?

handhabt St. mit grosser Sicherheit und ent-

schiedenem Erfolge das vergleichende rcligions-

geschichtliche Verfahren. Da er von meiner Arbeit

von 1883 ausgeht, so sei es mir gestattet, zu

bemerken, dass ihm die Bestimmung und Wieder-

herstellung der Quellen nicht in gleichem Maasse

gelingt, und dass man die meisten seiner sach-

lichen Schlüsse billigen kann, ohne ihm in cn

litterargcschichtlichen zu folgen.

Es handelt sich nur um eine Auswahl aus

St.s kleineren Arbeiten. Ganz übergangen hat

er die Reihe seiner Arbeiten zu den Propheten,

insbesondere zu Sacharja, Micha, Jereniia. W ür e

er heute zu viel daran zu ändern finden.' J
c

^
falls muss hervorgehoben werden, dass ge™

sie bahnbrechend gewirkt haben, insbeson cre

für clas Verständnis der „jüngeren reproduzier

den Prophetie“ und der Thatigkeit der Re ä

toren der prophetischen Bücher.

Strassburg i. E. K. B u c‘
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Otto Baltzer, Beiträge zur Geschichte des

christologischen Dogmas im 11. und 12. Jahr-

hundert. [Studien zur Geschichte der Theologie und
der Kirche, hgb. von N. Bonvvetsch und R. See-
berg. III. Bd., I. Heft.] Leipzig, A. Dcichert Nachf.

(G. Böhme), 1898. VII u. 78 S. 8". M. 1,60.

Die vorliegende Schrift verdiente ungeachtet

ihres geringen Umfanges eine eingehende Be-
sprechung, da sie einen interessanten Abschnitt

der mittelalterlichen Dogmengeschichte, der bis-

her nur unzureichend bearbeitet worden ist, mit

genauer Sachkenntniss und eindringendein Urtheil

behandelt. Da aber eine sachliche Würdigung
der Darlegungen des Vf.s in der Kürze nicht

möglich ist, so müssen wir uns im wesentlichen

auf eine Inhaltsangabe beschränken.

Der Vf. geht von der Bemerkung aus, dass

die Form, in der P. Lombardus das christolo-

gische Dogma seinen Auslegern geboten hat, und

die für die gesainmte Scholastik bedeutend ge-

worden ist, nur verständlich sei, wenn man sich

darüber klar werde, woher er seinen Stoff ent-

nommen hat, und welches seine eigne Stellung

zu den Gegensätzen seiner Zeit gewesen ist.

Zur Beantwortung dieser Fragen sei aber eine

Nachprüfung des gesammten Stoffes, den Bach
in seiner Dogmengeschichte des M. A.s zusammen-
getragen hat, um so mehr unerlässlich, als eine

solche bisher von evangelischer Seite nicht er-

folgt ist. Dem wird man völlig beistimmen

müssen, denn in der That lässt das im übrigen

verdienstliche Werk von Bach hinsichtlich der

Sichtung und der geschichtlichen Verwerthung
seines reichen Stoffes nur zu viel zu wünschen
übrig, ganz abgesehen davon, dass die Beurthei-

lung dogmengeschichtlicher Entwicklungen auf

protestantischer Seite nicht dieselbe sein wird
wie auf katholischer.

Der Vf. weist im ersten Abschnitt auf die

Anfänge einer selbständigen Behandlung der

Christologie im 11. Jh. hin und bemerkt das

Zurückgreifen Berengars auf die Christologie

Augustins, in der auch Berengars Abendmahls-
lehre ihre Wurzel habe. Dann bespricht er den
Einfluss der neuen asketischen Frömmigkeit auf

die Christologie; sie zwingt ihre Vertreter, vollen

Ernst mit dem Menschenleben Christi zu machen,
und will überall in ein persönliches Verhältniss

zu dem Menschen Christus treten. So bei Petrus

Damiani, so auch bei Anselm, bei dem neben
das Dogma in der überlieferten Form eine mit

dieser nicht ganz vereinbare lebendige Christus-

anschauung tritt. Es folgt (Abschnitt 2) die

„dialektische Seite des christologischen Gegen-
satzes“ Gilbert und Abälard. Bei beiden findet

sieb, ungeachtet der weitgehenden Verschiedenheit
ihrer sonstigen Anschauungen, in gewissem Maasse
eine Erneuerung der antiochenischen Christologie,

ein sorgfältiges Unterscheiden zwischen der gött-

lichen und menschlichen Natur, wobei nach der

Ansicht des Vf.s bei Abälard vor Allem religiöse

Motive wirksam sind. Gegen diese Christologie

der Dialektiker tritt nun (Abschnitt 3) die neue
kirchliche Frömmigkeit in die .Schranken, deren
gemeinsames Interesse es ist, Göttliches und
Menschliches in Christo aufs Engste verbunden
zu denken. Bezeichnend dafür ist, wie Wilhelm
v. St. Thierry die Prädikate der göttlichen Natur

nicht nur auf die Person Christi, sondern auch
auf seine menschliche Natur überträgt; andrer-

seits scheut er sich nicht zu sagen, dass Gott

gekreuzigt ist. Jedenfalls ist der Vf. mit seiner

Klassifizirung Wilhelms im Recht; als einen Mann
der freieren wissenschaftlichen Bewegung wird

man ihn sicher nicht ansehen dürfen. Was über

die Verschiedenheiten unter den Theologen der

Richtung, deren bedeutendster Vertreter Bernhard

von Clairvaux ist, gesagt wird, darauf können wir

hier nur hindeuten.

Eine besondere Stellung nimmt Hugo von
St. Viktor ein (Abschnitt 4), schon deswegen,

weil er zuerst die Christologie im Zusammen-
hänge einer Gesammtdarstellung der christlichen

Lehre ausführlich behandelt hat. An den ent-

scheidenden Stellen steht er auf Seiten der

Gegner Abälards, sofern er den gleichen Werth
wie Bernhard auf die engste Verbindung der

beiden Naturen legt. Dabei aber sucht er für

ein menschliches Seelenleben Christi Raum zu

schaffen und nähert sich von dieser Seite her

wieder Abälard an; so stellt er zwischen dem
gesteigerten religiösen Gefühl und der theolo-

gischen Wissenschaft ein Kompromiss her.

Tbeils an Abälard theils an Hugo schliesst

sich (Abschnitt 5 : der vorläufige Abschluss der

mittelalterlichen Christologie) Roland Bandinellus

in seinen Sentenzen an; ja in einem Punkte, der

Betonung der Unveränderlichkeit Gottes und ihrer

Folgen, scheint er noch über Abälard hinauszu-

gehen. Person im eigentlichen Sinne ist Christus

nur als Gott; durch die Menschwerdung ist er

nichts geworden, sondern nur in ein gewisses

Verhältniss getreten — der Ansatz zu dem sog.

Nihilianisrnus
,

den Roland nachmals als Papst

Alexander III. verdammen musste. Robert Pullus

behält im Wesentlichen die abälardischc Grund-

lage bei und lehnt nur einzelne Konsequenzen

und Schärfen Abälards ab. Der Lombarde sucht

überall zu vermitteln und zu limitiren; das christo-

logische Dogma löst sich bei ihm (entsprechend

dem Verfahren, setzen wir hinzu, das er auch

sonst einschlägt) in eine Menge von Einzelfragen

auf, in denen er die Schultradition mit geringer

Selbständigkeit fortpflanzt — er stellt die ver-

schiedenen Anschauungen im Grunde nur neben

einander, ohne sic zu vermitteln, doch neigt er

in der Frage über die Menschwerdung ersichtlich

nach der Seite Abälards. Gerade hiergegen

richtet sich nun der Widerspruch der hochkirch-

lichen Richtung, besonders der Reichensperger
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und der späteren Viktoriner, der von dem Vf.

im 6. Abschnitt als eine für die spätere Ent-

wicklung völlig bedeutungslose Episode nur

summarisch behandelt wird.

Berlin. S. M. Deutsch.

Philosophie,

A. Hoffmann, Ethik.

(Paul Siebeck), 1897.

Freiburg i. B., J. C. B. Mohr
IV u. 120 S. 8°. M. 2.50.

Den Begriff „Ethik“ dehnt Hoffmann weiter
aus als üblich; er lehnt sich dabei an Spinoza
und Rieh. Rothe an. Sein Ziel ist die Recht-
fertigung der christlichen Weltanschauung. Ethik
ist ihm „die Vernunftwissenschaft von der Wirk-
lichkeit als einem, dem Einzel-, Gemein- und Ge-
sammtwillen vom Weltwillen gegebenen Mittel zu
einem höchsten Zweck, welcher im erziehlichen

Verkehr des Weltwillens mit Einzel-, Gemcin-
und Gesammtwillen besteht. — Methode dieser
Wissenschaft ist die transscendentale Deduktion,
d. h. der Nachweis, dass die Kette der Funktionen
und Gemeinschaften (also nicht jede für sich)
nur aus einem Willen als Träger und aus einem
höchsten Zweck als Motiv verständlich ist“ (S.
119 f.). Transscendental heisst bei H. wirklicb-
keitsbegründend. Zunächst bespricht er die
Funktionen, vermöge deren uns aus dem „Ge-
gebenen“ (den Empfindungen) die objektive Welt
entsteht; es sind Anschauung, Vorstellungs- und
Einbildungskraft, Verstand, Vernunft, Gefühl,
Tbat. Subjekt der Empfindung ist der erkennende
Wille, Subjekt ist einfach Wechselbegriff für
Wille. (Konsequenterweise bildet nach S. 3 1 die
Wissenschaftslehre einen Theil der Ethik. „Denn
sofern der Wille auch der Träger des Wissens
ist, ist das „Wissen von dem Wissen“ noth-
wendig ein Theil des Wissens vom Wollen“.)
Ein Wille kann zum andern nur durch Vermitt-
lung eines Objekts in Verhältniss treten; auch
beim Gesammtwillen ist ein Objekt das Medium
der Gemeinschaft. H. untersucht sodann die
Getncmschaftsleistungen (Wissenschaft, Kunst,
Technik) und die Gemeinschaftsformen (Familie
Staat, Menschheit, Gesellschaft), um zu beweisen,
dass „das Objekt in der Bedeutung, Vermittlung
zwischen gleichartigen Willen zu sein, nicht
rem aufgeht“ (S. 17). Schliessliches Resultat:
«er Apparat unserer transsccndentalen Punktionen
und der Prozess der Gcmeinschaftsbildung hat
nur bei der Annahme Sinn, dass ein Wcltwille
eine absolute Personalität das „Gegebene“ giebt,
um in eine möglichst vielfältige Berührung und
damit in einen vielseitigen erzieherischen Verkehr
mit den Einzel- und Gemcinwillen zu treten.
” zu solchem Verkehr ist erst die
Wirklichkeit zur Deduktion gebracht“ (S. 75 f.).Was auf meinen Willen hin geschieht, ge-
schieht doch nicht eigentlich durch ihn; viel-
mehr antwortet der Weltwille auf mein Thun

mit äusserem Erfolge (durch eine „ Gegebenheit*).

Es ist von Interesse, diese Ansicht mit der des

Geulincx zu vergleichen.

H.s Schrift hätte hundert Jahre früher er-

scheinen müssen. Dann würde sie ohne Zweifel

Aufschn erregt und grossen Anklang gefunden

haben. Damals versuchte Fichte als erster aus

dem absoluten Ich das Nicht-Ich wie das Einzel-

.Ich zu „deduziren“. An Fichte erinnert es auch,

wenn H. der objektiven Aussenwelt, soweit wir

nicht bewussten Einzelwillen in sie hincindcuten,

keine selbständige Bedeutung und keinen eignen

innern Sinn zuerkennt, sondern sie nur als

Uebungssubstrat für uns und als Verkehrsmittel

zwischen uns und dem Weltwillen ansieht. Heut-

zutage wird man wenig geneigt sein, H.s De-

duktionen der Wirklichkeit sowie ihres noth-

wendigen Grundes und einzig möglichen Zweckes

— voll von willkürlichen Annahmen und unbe-

wiesenen Prämissen, wie sie sind — als Wissen-

schaft anzuerkennen. Wohl kann Inhalt und Re-

sultat solcher Deduktionen das Material zu in-

dividuellen Glaubensüberzeugungcn abgeben,

welche eben wegen des individuellen Grundes,

auf dem sie ruhen, für die Wissenschaft unan-

fechtbar sind. Aber ist cs wohlgethan, Glau-

bensüberzeugungen in dem schweren Rüstzeug

transscendentaler Untersuchungen einbergehen zu

lassen? Worauf gewirkt werden soll, ist doch

vor allem die emotionale Seite unseres Wesens.

Nur durch ihre Vermittlung ist der Intellekt in

Glaubenssachen erreichbar. H. meint: die Schrift

„kann weder durch das Zwingende des Einzel-

schlusses, noch durch Schlüsse ex concessis, sun*

dern nur durch das eigene Schwergewicht des

darin aufgestellten höchsten Zwecks und durch

den systematischen Zusammenschluss aller Einzel-

glieder zu wirken suchen“ (S. 3). Ich gehe

noch weiter und erwarte auch von dem letzten

der beiden Ueberzcugungsgründc, auf welche der

Vf. seine Hoffnung setzt, kein Heil. Gewiss,

wo von Deduziren und Beweisen die Rede sein

kann, da ist solch ein systematischer Zusammen-

schluss von höchster Wichtigkeit. Bei Glaubens-

ansichten, als transsccndenten Materien, ist das

nicht der Fall. Bei ihrer Darstellung kann das

Resultat sehr wohl vorangchen und dann gezeigt

werden, — nicht, dass dies Resultat „die einzig

mögliche“ Erklärung der Wirklichkeit bietet,

wohl aber, dass es eine solche Erklärung zu

liefern geeignet ist. — Wo H. nicht transsccn

dental, sondern menschlich redet, finden sic

sehr viele gute Bemerkungen, welche von teiner

Empfindung und sicherer Beobachtungsga

zeugen.

Kiel. Erich Adickcs.

Thomas Achelis, Ethik. [Sammlung GtÄäcb»-]

Leipzig, G. J. Göschen, 1898. 159 S. kl. *

M. 0,80.
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Das Buch hat mich recht enttäuscht, ich

hatte von Achelis weit mehr erwartet. Die

Sammlung Göschen will doch Laien in die Pro-

bleme und Errungenschaften der einzelnen Wissen-

schaften cinführen. Dazu ist die vorliegende

Ethik wenig geeignet. Die Darstellung ist so

ziemlich das gerade Gegcntheil einer populären;

die Sprache abstrakt, ungeschickt, oft unklar

(bes. was den Gebrauch der Demonstrativ-

prononima und -adverbien betrifft); Ungeheuer-

lichkeiten des Ausdrucks sind nicht selten, wie:

„ein unsuhnbarer Konflikt“, „es lässt sich ein

auch durch anderweitige Gründe gestützter Um-
stand nicht verkennen“, „bedingen“ wo es „vor-

aussetzen“ heissen müsste (S. 115). Auf 30 S.

giebt der Vf. eine „Geschichte der Ethik und

Kritik ihrer Systeme“. Der zweite Abschnitt

handelt von den Erscheinungen der Sittlichkeit

(Sprache, Mythologie -Religion, sozialem Leben,

Recht, Kunst), die letzten 80 S. von den Prin-

zipien der Sittlichkeit (dem Willen, den sittlichen

Motiven und Normen bezw. Idealen). Hätte A.

wenigstens den ersten Abschnitt unterdrückt, der

sich naturgemäss fast nur in Andeutungen bewegt,

und von dem deshalb kein Laie Nutzen haben wird!

Es wäre dann Platz gewonnen, einige der übrigen

Gedanken weiter auszuspinnen und ihnen dadurch

den Charakter des Räthselhaftcn zu nehmen, den sie

jetzt für die Meisten haben werden, die sich nicht

näher mit ethischen Problemen beschäftigt haben.

Kiel. Erich Adickes.

Arnold Kowalewski, Prodromos einer Kritik

der erkenntnisstheoretischen Vernunft. Leipzig,

Oswald Mutze, 1898. II u. 30 S. 8». M. 0,60.

Derselbe, Ucber das Kausalitätsproblem. Eine

philosophische Studie. Ebdn, 1898. II u. 121 S. 8°.

M. 2,60.

Der Vf. kündigt in dem an erster Stelle ge-

nannten Schriftchen ein demnächst von ihm zu

veröffentlichendes Werk an, das eine Entschei-

dung über die „wahren und falschen Ansprüche
aller Erkenntnistheorie überhaupt“ bezweckt.

Einstweilen steht (ich weiss nicht ob vor oder

nach der ausgeführten Untersuchung) das Ergeb-
nis fest: es wird an die Erkenntnistheorie die

Forderung ergehen, von ihren „maasslosen An-
sprüchen“ abzulassen, damit die „Neubelebung
der metaphysischen Spekulation“ sowie der

„philosophischen Wissenschaften überhaupt“ un-

gehindert von statten gehen kann. xVlaasslos sind

jene Ansprüche, weil sie der Metaphysik zumuthen,

sich hinsichtlich des Objektes und der Art ihres

Erkennens wissenschaftlich zu rechtfertigen.

Ebensowenig wie die erste vermag die zweite

Schrift unser Interesse zu erregen. In seiner

Analyse des Kausalitätsbegriffes ist dem Vf. ge-

rade das wesentlichste Merkmal verborgen ge-

blieben. Was der gelieferten Darstellung zufolge

den Notlnvendigkcitscharakter der Kausalrela-

tion intuitiv zum Bewusstsein bringt, ist mit den

Thatsachen der Trägheit und Undurchdringlich-

keit der Bewegungssubstrate unmittelbar gegeben,

entbehrt aber in dieser Isolirung jeder Bedeutung

für die Lösung des Problems. Wir setzen die

Wirkung ihrer Beschaffenheit nach in eine

innere Beziehung zur Ursache; wenn man die

darin ausgedrücktc Uebcrzeugung von der Gleich-

förmigkeit und in diesem Sinne Gesetzmässigkeit

der Erscheinungen unberücksichtigt lässt, so be-

ruht das auf einer willkürlichen und rechtlosen

Abstraktion von dem im Bewusstsein thatsächlich

Vorgefundenen Sachverhalt, die die wichtigsten

Kragen von der Untersuchung ausschliesst. Es
empfiehlt sich indessen nicht, dem Büchlein auf

seinen holprigen Irrwegen nachzugehen. Der

Vf. bemüht sich leider um Probleme, zu deren

erfolgreicher Bearbeitung seine Kräfte — wir

wollen sagen: noch nicht genügend geschult sind.

Berlin. Victor Heyfelder.

Unterrichtswesen.

A. Petersilie, Das öffentliche Unterrichtswesen

im Deutschen Reiche und in den übrigen euro-

päischen Kulturländern. [Hand- und Lehrbuch

der Staatswissenschaften in selbständigen Bänden

hgb. von Kuno Frank enstein. 3. Abth. : Staats-

u. Verwaltgslehre. III. Bd. in 2 Th.] Leipzig, C. L.

Hirschfeld, 1897. X u. 448; X u. 608 S. 8°. M. 28.

Vorliegendes Werk giebt in seinem 1. Band

die theoretische Grundlage und geschichtliche

Entwicklung des öffentlichen Unterrichts, sowie

die verwaltungsrechtliche Gliederung desselben.

Im 2. Bande wird die verfassungsmässige Organi-

sation des öffentlichen Unterrichts erörtert. Je

willkommener ein solches Werk Allen sein muss,

die für das öffentliche Bildungswesen irgendwie

intcressirt sind, da es in unserer Litteratur eine

wirklich fühlbare Lücke ausfüllen könnte, um so

höhere Anforderungen müssen an dasselbe ge-

stellt werden. Erfüllt sie die vorliegende Arbeit?

Wir sind genöthigt, diese Frage zu verneinen.

Unsere Aufmerksamkeit ist zuerst auf den

theoretischen, grundlegenden Theil gerichtet.

Hier soll „ein gedrängter Abriss dessen geboten

werden, was nach dem heutigen Stand der Fach-

wissenschaft als das Bleibende und Anerkannte

zu gelten hat, aber auch dessen, was die Geister

in der Gegenwart widerspruchsvoll bewegt“ (Vor-

wort). ln beiden Dingen befriedigt uns das vor-

liegende Buch so wenig, dass cs uns als ein

Räthsel erscheinen muss, wie der Vf. dazu ge-

kommen ist, an die Herausgabe eines solchen

Werkes sich zu wagen. Es sind Meinungen,

subjektive Ansichten, wie man sie allcrwarts auf

der Strasse hören kann, die hier vorgetragen

werden, aber von einer durchgehenden, einheit-

lichen, wohl begründeten, wissenschaftlichen Auf-

fassung ist das Buch weit entfernt. Es ent-
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spricht allenfalls dem Standpunkt einer pädago-

gischen Halbbildung; wer mehr darin sucht, wird

sich arg enttäuscht finden.

Im 3. Kapitel des 1. Bandes werden die

„technischen Bedingungen des öffentlichen Unter-

richts“ besprochen. Dazu wird Folgendes in

folgender Reihenfolge gerechnet: 1. Die Lehrer-

bildung. 2. Pädagogik. 3. Nationale Erziehung.

4. Konfcssionalität der Schulen. 5. Anschaulich-

keit des Unterrichts. 6. Lehrplan (Unterricbts-

plan, Schulplan). 7. Lektionsplan. 8. Lehr-

mittel. 9. Methode. 10. Doppelunterricht. 11.

Wechselseitiger Unterricht. 12. Klassentheilung.

13. Trennung der Geschlechter. 14. Konzen-

tration des Unterrichts. 15. Klassenlehrer und

Fachlehrer. 16. Internat. 17. Schulhygiene.

18. Reform des Unterrichtswesens.

Schon diese Aufzählung genügt vollständig, um
die Unwissenschaftlichkeit des Buches, die man-
gelnde begriffliche Durchbildung des Vf.s zu zeigen.

Wer es fertig bringt, ein solches Sammelsurium
von wichtigen und minder wichtigen Dingen
zweck- und planlos durch einander zu würfeln,

darf hier nicht mitsprechen. Es fehlt ihm die

nöthige Vorbildung dazu, die ihn bewahrt hätte,

die pädagogischen Materien aus ihrem natürlichen

Zusammenhang zu reissen und sie in so unvoll-

kommener
, theilweise widerspruchsvoller und

durchaus ungleichmässigcr Weise zu behandeln.
Der Abschnitt über „Pädagogik“, der doch
allenfalls als der grundlegende weitaus die meiste
Sorgfalt und einen angemessenen Raum verlangt
hätte, wird auf einer Seite abgemacht (S. 57 und
1 Vs Zeilen auf S. 58); der „Trennung der Ge-
schlechter“ werden 2'/* Seiten gewidmet, der
Schulhygiene 6'/*, der „Reform des Unterrichts-
wesens“ etwa 50 Seiten!

Und was wird unter „Pädagogik“ geboten?
Der Vf., meinend, dass ein auch nur skizzen-
hafter Umriss weit über den Rahmen der vor-
liegenden Darstellung hinausreichen würde, „will
nur denen, die es angeht, noch einmal ins Ge-
dächtnis rufen, dass die Summe aller pädagogi-
schen Weisheit die Beschränkung ist. Erstlich
hat sich der Lehrer selbst zu beschränken, dass
sein Unterricht nicht zu gelehrt werde, und dass
der Lehrstoff nicht mit ihm durchgehe.“ Das
genügt; was weiterhin noch in diesem Abschnitt
geboten wird, ist ebenfalls nichts weiter, als der
Ausdruck einer laienhaften Empirie.

Charakteristisch für den Werth des Buches
sind u. a. noch folgende Stellen. (S. 9): „Auf
das letztere Moment des Volksschulunterrichts,
die sittlich -religiöse Erziehung, legen die deut-
schen Schulgesetze und -Verordnungen das näm-
liche Gewicht wie auf das erstere, die intellek-
tuelle Bildung, und darum ist der Religions-
unterricht in den meisten deutschen Staaten der
Mittelpunkt, in allen wenigstens die Grundlage
des Volksschulunterrichts.“ Und warum wohl?

Es heisst weiter: „Der religiöse Glaube, sagt

Jolly in seinem Artikel über das Unterrichts-

wesen in Schönebergs Handbuch der politischen

Oekonomie III, 1055, erleichtert die Aufrecht-

erhaltung der öffentlichen Ordnung, und der

Staat befördert somit, wenn er die religiöse Er-

ziehung der Jugend unterstützt, seine eigenen

Interessen.“ — S. 1 1
:

„Denn diese (die Vor-

schule) soll ihre Schüler in weniger als der

Hälfte der Zeit zu dem unterrichtlicben Endziel

der Volksschulen fördern, da der Eintritt in die

höhere Anstalt spätestens im zehnten Lebensjahr

erfolgen darf.“ Wer so wenig über die Dinge

unterrichtet ist, sollte erst sie kennen lernen, ehe

er darüber schreibt.

Wie schief und unklar gedacht ist auch das

Verhältniss zwischen Erzichungs- und Fachschule.

Z. B. S. 30: Die Schule soll ihre Schüler ent-

weder mit allgemein menschlicher Bildung aus-

statten (Volksschule), oder für einen besonderen

Beruf in höherer allgemein wissenschaftlicher

Weise vorbereiten. (Höhere Schule.) S. 59 ver-

langt der Vf., dass der Lehrer in seiner Aus-

bildungszeit sich zur „geistlichen Klarheit“ durch-

gerungen habe. „Auf der einen Seite muss er

einer Gemeinde, die in Materialismus zu ver-

sinken droht, es klar zu machen wissen, dass

usw.“ Wie soll er das thun? Und was sagen

die Geistlichen zu dieser Forderung, an den

Lehrer gerichtet? Dieser ganze Abschnitt über

„Konfcssionalität der Schulen“ leistet an Ober-

flächlichkeit der Auffassung und Seichtigkeit der

Darstellung das Menschenmögliche und stellt sich

damit den übrigen würdig zur Seite. Man höre

noch schliesslich die Definition des Lehrplans:

(S. 62) „Lehrplan ist die systematische Ordnung

der Art und Weise, wie die einzelnen Kenntnis^

und Fertigkeiten den Schülern während des

Unterrichts vermittelt werden sollen.“ Da kann

cs freilich niemand wundern, wenn S. 65 folgen-

der Unsinn (aus den Pr. Regulativen vom Jabr

54) gebilligt wird: „Die unmittelbare Anweisung

zu einer Methode muss sich aus dem Unterricht

eines Lehrers selbst ergeben.“ Dieser Abschnitt

schliesst mit den Worten: „es ist falsch, alle*

Heil von einer guten Methode des Lehrers, nie it

auch vom ernsten Selbstarbeitcn der Schüler w

erwarten.“ Was muss der Vf. für einen Begriff

von einer „guten Methode“ haben!

Der Abschnitt „Reform des Unterrichts* e

sens“ ist ebenso minderwerthig, wie alles ü >n^e-

was in dem 3. Kapitel nicdergelcgt ist.

Minderwcrthigkeit des Inhalts entspricht auc
,

Ausdrucksweise, von der einige Proben

mitgctheilt sein mögen: S. 31, Anm * *

meisten, auch forensischen Kommentatoie0

hier das Malheur passirt, durch relative l*ass

usw.“ S. 58: „Zuckt einem da nicht die

^
dem Nationalgcfübl auf beiden Seite (!)

nnchznhelfcn?“ S. 59: „Denn als es (das
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vor hundert Jahren mit allen Segeln im univer-

salistischen Humanitätsgewässer schwamm, dau-

erte es nicht lange, bis das ganze Staatsschiff

bei dem Anstoss eines selbstbewussten Individua-

lismus auseinander fiel.“ S. 61: „Die katholische

Kirche wird .... aus der Schule endgültig hin-

ausbefördert wrerden.“ S. 80: „Man sehe nur

die pommersche oder mecklenburgische Jugend,

wie sic sich im Tanze dreht: wie die Elcphanten.

Aber wie die Elephanten stehen sie auch im

Ernstfall ihren Mann.“ S. 83: „Man kann die

Lehrpläne nicht erneuern, wie man die Schmiere
eines Wagens erneuert.“

Es ist ein sehr unerfreuliches Geschäft, ein

solches Buch der Leserwelt vorzustellen. Man
geräth beim Lesen in gelinde Wuth über die ver-

schwendete Zeit und ist öfters versucht, das Ganze
bei Seite zu werfen. Und doch ist es nöthig, die

Wahrheit zu sagen, um zu warnen. Man erwarte

aber nicht, nach den vorgelegten Proben, dass

der Beurtheiler dem Buche nun noch weiterhin

folge, in die geschichtlichen Partien, in die Dar-

stellung des ausländischen Schulwesens, in die

Wiedergabe der amtlichen Schriftstücke. Das
letztere dürfte wohl das Beste am Buche sein,

einfach deshalb, weil eine unzureichende Kraft

hier nichts verderben kann.

Jena. W. Rein.

Philologie und Litteraturgeschichte,

T. W. Rhys Davids, Der Buddhismus. Eine

Darstellung von dem Leben und den Lehren Gauta-

mas, des Buddhas. Nach der 17. Auf!. aus dem
Englischen ins Deutsche übertragen von Arthur
Pfungst. Autorisirte Ausgabe. Leipzig, Philipp

Reclam jun., [1899]. 264 S. 8°. M. 0,40.

Das zuerst i. J.
187 7 erschienene kleine

Werk hat, wie schon die Zahl seiner Auflagen

beweist, einen ausserordentlichen Erfolg gehabt.

Der Vf. zeigte sich als von lebendigster Wärme
für seinen Gegenstand erfüllt — von einer

Wärme, die ihn zu der doch etwas fragwürdigen

Forderung geführt hat, dass die buddhistischen

Sutras in allen unsern Schulen mit den Dialogen

des Plato auf eine Linie gestellt werden sollten

(S. 8). Dazu kam ausgebreitete Litteraturkennt-

niss, unterstützt durch persönliche, in Ceylon ge-

wonnene Anschauung buddhistischen Lebens, und

ein rühmenswerthes Geschick populärer Dar-

stellung. So konnte das Buch berechtigten und

erfolgreichen Anspruch darauf machen, sich in

den weiteren Kreisen des englischen Publikums

als vortreffliche Einführung in die Kenntniss des

Buddhismus einzubürgern.

Die Jahre nun, wrelche seit dem ersten Er-

scheinen des Buchs verflossen sind, haben die

Erforschung des Buddhismus mächtig gefördert.

Die wichtigsten Texte der altbuddhistischen Litte-

ratur sind mit einer Schnelligkeit, wie sie kaum

gehofft werden konnte, allgemein zugänglich ge-

macht -worden: es ist bekannt, dass dieser Erfolg

in erster Linie den Bemühungen eben von Rhys
Davids, den Arbeiten der von ihm begründeten
Päli Text Society verdankt wird. Und auf diese

Materialien sind Untersuchungen gebaut worden,

welche manches alte Problem gelöst oder der

Lösung näher gebracht, eine Fülle neuer Probleme

auf die Tagesordnung gesetzt haben. Hat der

Vf. es versucht und erreicht, den Ertrag von all

dem seinem Buch zu Gute kommen zu lassen?

Ich kann meine Ansicht nicht verschweigen, dass

er hierin mehr hätte thun können und sollen.

Schon äusserlich giebt sich das Verharren

des Buchs auf dem alten Standpunkt und die

allzu grosse Zurückhaltung in der eben nur auf

das Unumgänglichste sich beschränkenden Berück-

sichtigung der neueren Fortschritte recht oft stö-

rend zu erkennen. Wenn wir den Vf. betreffs

des Gleichnisses vom Sämann klagen hören, dass

wir den betreffenden Pitakatcxt nicht besitzen,

und dann zwei Zeilen u'eiter lesen, dass dieser

Text 1884 veröffentlicht ist (S. 143), so erregt

diese Form der Darstellung doch Befremden.

Ebenso wenn wir S. 127— 131 ein Verzeichniss

finden der „Stellen in den veröffentlichten Thei-

len der Pitakas, an welchen das Wort Nibbäna

vorkommt“ — : wir treffen dies Verzeichniss

durchaus auf dem vor etw'a 20 Jahren geltenden

Standpunkt und lesen hinter ihm nur die Be-

merkung, dass der Vf. es vorgezogen habe, die

obige Bemerkung so zu lassen, wie sic dastand

;

die neu veröffentlichten Stellen sollen „den oben

eingenommenen Standpunkt in jedem einzelnen

Fall bestätigen“. Ich glaube, einige dieser

Stellen hätten, um das Mindeste zu sagen, doch

manches nicht Unwesendiche zu dem vom Vf.

Gegebenen hinzugefügt.

Derartige Mängel betreffen nun nicht allein

die Oberfläche der Darstellung, 'sondern sie

reichen in die Tiefe. Um gleich bei dem eben

berührten Thema des Nirvana zu bleiben: wrie

die Materialiensammlung, so ist auch die ganze

Diskussion des Nirvanaproblems durchaus die

alte geblieben: cs w'ird behauptet werden dürfen,

dass die Arbeiten der letzten 20 Jahre Manches

ergeben haben, was hier Berücksichtigung ver-

dient hätte. Oder man lese die Bemerkungen

über die Entwicklung des religiösen Wesens in

der vedischen Zeit (S. 31), oder die Schilderung

des Buddha als eines Volksmanns, dessen „Gewalt

über die Volksinasscn zum grössten Theile der

Gluth seiner praktischen Menschenliebe ent-

stammte, welche im Kampfe mit den schlimmsten

Missbräuchen seiner Zeit kein Zurückbeben

kannte“ (S. 158): immer wieder wird man sich

fragen, ob der Vf. von neuerdings aufgestcllten

Ansichten, die wrohl im Ganzen allgemein ange-

nommen sind, unberührt geblieben ist, oder wel-

ches die Gründe seiner ablehnenden Haltung
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gegen sie sein mögen. Vor Allem wird man

auch bedauern, dass er nicht versucht hat, sein

Buch in tieferen Zusammenhang mit den neuer-

dings unternommenen Bemühungen um das schär-

fere Verständniss der buddhistischen Begriffs-

systeme zu setzen. Ich hebe beispielsweise

hervor, dass ein so wichtiges und von der gegen-

wärtigen Forschung mit vollem Recht so ener-

gisch in den Vordergrund gestelltes Kapitel wie

die Exegese der Nidanaformcl bei ihm leer aus-

geht. Man sage nicht, dass er das der popu-

lären Form seines Buchs schuldig war: so frucht-

bar wie etwa die S. 244 gegebene Liste von

Kommentartiteln wäre eine Erklärung der Nidänas

auch für weitere Leserkreise immer noch ge-

wesen.

Alles in Allem können wir, eben weil wir die

wissenschaftliche Persönlichkeit des Vf.s und auch

die ursprüngliche Anlage seines Buchs hoch
schätzen, den Wunsch nicht unterdrücken, dass
er bei weiteren Neuauflagen dem Werk eine

wesentlich tiefer gehende Durcharbeitung, als er

sic bisher für erforderlich gehalten hat, zuwenden
möge. Erst dann würde Aussicht sein, dass das
Lob, welches der Uebersctzer dem Buch spen-
det, dass es „auch dem Fachgelehrten die letzten

Resultate buddhologischer Forschung zugängig zu
machen“ bestimmt erscheint (S. 4), volle Berech-
tigung erlangte. Eine solche Durcharbeitung
würde zweckmässigerweise auch vielerlei Mate-
rialien, die für den nichtfachmännischen Leser
überflüssig, für den Fachmann andrerseits kaum
ausreichend sind, zu entfernen haben. Sie würde
zugleich gut thun, einige Unebenheiten in der
Anordnung des Stoffes zu beseitigen: so dass
der Leser S. 207 ff. mit dem Mahäyäna, der
Thätigkeit des Asanga usw. bekannt gemacht
wird, um dann S. 21 9 ff. bei der Diskussion von
Buddhas Todesjahr anzulangen.

Die Uebersetzung von Dr. Pfungst verdient
im Allgemeinen, wie man nicht anders erwarten
wird, alle Anerkennung. In Bezug auf wenige
Einzelheiten möchte ich doch nicht unterlassen,
Bedenken zu äussern. Der philosophischen Ter-
minologie hätte hier und da vielleicht sorgfälti-
gere Aufmerksamkeit zugewendet werden können.
Ich bemerke z. B., dass in dem System der fünf
Khandhas S. 96 als Nr. 4 erscheint „Neigungen
des Gemüthes“, als Nr. 5 „geistige Fähigkeiten“-
dagegen S. 97. 99 als Nr. 4 „Neigungen oder
Fähigkeiten“, als Nr. 5 „Gedanke, Vernunft“.
Störend wirkt es zu lesen „eine patra“ (S 78)
„ein Wihära baute“ (S. 83), „die letzte skandba“
(S. 99), „des Tanhä“ (S. 121).

Kie,
‘ H. Oldenberg.

W. Splettstösser, Der heimkehrende Gatte und
sein Weib in der Wcltlitteratur. Litterar-histo-
risehc Abhandlung. Berlin, Mayer & Müller, 18W
96 S. 8°. M. 2,40.

Der grosse Fleiss und die weil chichtigc

Litteraturkenntniss, womit die vorKeger le Unter-

suchung durchgeführt ist, sind garnict zu ver-

kennen. Aus allen Literaturen suchi der Vf.

die Märchen, Volkslieder, Novellen, R( nane und

Dramen zusammen, die mit dem M live des

heimkehrenden Geliebten oder Gatten, 1er seine

Braut oder Frau eben im Begriffe find.t, einem

andern ihre Hand zu reichen, entwedc im Gan-

zen oder doch in einzelnen Tbcilcn arbeiten.

Die ganze Masse des beigebrachten Matt rials, wo-

zu aber auch so entfernt verwandte Ge jenständc

wie die Geschichte vom „Schneekinde“ gezogen

werden, theilt Splettstösser je nach dt tn Grade

der Verwickelung in fünf Gruppen. Ich erwähne

hier nur, dass uns die Fassung, wo der bdm-

kehrende die Frau schon verheirathet f ndet, nur

aus Tennysons „Enoch Arden“ (de; Dichter

hatte aber ein ähnliches Motiv schon früher in

„The Lover’s tale“ behandelt), besonders bekannt

ist, und dass wir den Jüngling, der eben im

kritischen Momente seine Braut entführ
,
am an-

ziehendsten in Walter Scotts Ballade: „\oang

Lochinvar“ geschildert sehen. Bei aler Aner-

kennung des Fleisscs, den Spl. an sein Buch ge-

wendet hat, müssen wir doch sagen, dass das

Ganze einen unerquicklichen Eindruck macht,

Kunst- und Volkslitteratur sind bunt durchein-

ander gewürfelt. Auf ersterem Gebiete sind ja

stoffgeschichtliche Untersuchungen überhaupt von

zweifelhaftem Werthe. In der Volkskunde sind

sie willkommen, wenn sie die allmähliche Ent-

wickelung aus einem Grundtypus darzustdlen

suchen. Was aber Zusammenfassungen wie die

vorliegende eigentlich ergeben, sehen wir nicht

recht ein.

Würzburg. Robert Petscb.

Aetna erklärt von Siegfried Sudhaus. [Samm

lung wissenschaftlicher Kommentare zu griechischen

und römischen Schriftstellern. 1
Leipzig» B. G. Teu

ner, 1898. X u. 230 S. gr. 8°. M. 6.

Je tiefer das Niveau der grammatischen

Durchbildung unserer Gymnasiasten und das -er

erklärenden Schulausgaben sinkt, um so ü

barer wird das Bcdürfniss guter Kommentare.

Und auch vom rein wissenschaftlichen Standpun te

aus ist eine Erneuerung der Ausgaben der aten

Holländer auf völlig geänderter Basis dringen’

erwünscht. Nur von diesem zweiten Gesichts

punkte aus ist cs zu begreifen und freudig **

begrüssen, dass das Gedicht „Aetna“ in oesen

Kreis gezogen wird, da es schwerlich je c,p-

grösseres Publikum haben wird noch im Ganze-

verdient. Sudhaus hat namentlich den D*ltur

wissenschaftlichen Stoff vom historischen
um

geologischen Standpunkte aus gut durebgear cUl

und bequem zugänglich gemacht, d. h. die •
r

;

des Poseidonios oder, was ich für richtiger *

ten möchte, seines Schülers Asclcpiodotus.
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Ferner hat S. den überlieferten Text fast un-

verfälscht vorgelegt, was nach der tuinultuari-

schen Bearbeitung von Bährens zunächst sehr

vvohlthuend wirkt. Er hat Ucbersctzung, Einlei-

tung und Erklärung beigefügt und vielfach einen

hübschen Fortschritt erzielt, aber im eigentlich

Philologischen zeigt sich leider nicht selten ein

Rückschritt gegen früher.

Die 646 Verse sind stellenweise miserabel

überliefert, nur 138— 287 in einem Fragment,

das aus einer anderen Handscbriftcnklasse stammt

und deren Fassung oft allein einen Sinn giebt.

Erst dadurch werden wir über die heillosen

Schäden der anderen Hdschr.n belehrt. Nur S.

hält trotzdem die übrigen Verse, wenigstens von

295 ab, für leidlich in Ordnung. Dieser hyper-

konservativen Theorie entsprechend hat er nur

an drei Stellen das Kreuz der Verzweiflung ge-

setzt, es an der ersten (114 aut eliam inclusi

solidum f videre vapores) iin Kommentare sogar

zurückgenommen, als ob viderc einen Sinn geben

könnte; die Emendation des Sevinus viccre

(neben furtim mollil 113) ist nicht einmal ange-

führt. Selbst so werthvolle Fingerzeige wie

Haupts Vorschläge fehlen meist, Scaligers oft,

z. B. die Emendation von ora 294.

S. selbst emendirt bisweilen glücklich, so

581 (tSrecenti Spartaner, aber meist hält er den

Buchstaben fest, oft ohne richtiges Sprachgefühl.

426 cernc tocis ctiatn, similes adsiste cavernas

ist ‘prüfe auch auf Grund der Lokalitäten’ weder

dem Zusammenhänge gemäss noch lateinisch.

Man vergleiche 341: das Komma muss fehlen,

arsisse ist die bessere Lesart und Locris von

Waglor emendirt, wie 429 clanguit von Jacob

für ct languil. Wir haben es 426— 29 mit

einem bestimmten vulkanischen Orte zu thun,

wo glimmendes Gestein (ich schreibe matertae

gliscentis statt nascentis: wozu erwähnt S. hier

pascentis ?) zu lodernder Gluth nicht genug Nahrung

bietet; das Merkmal der Farbe zeigt dies sicher

an, nicht die Gesteinart (‘ihre sichersten Indizien

sind die der Farbe’ sagt S.). 435 hat S. aus

Scaligers Konjektur rotundac nichts gelernt und

schreibt mit Bährens grammatisch falsch Rotunda.

436 ist unverständlich, non solum schwerlich

heil. 440 fehlt Haupts clarata cst für durata.

144 ist curas falsch trotz Manilius, vielmehr tu

modo subtiles animo duce percipe cattsas nach

116, 178, 226, 302 zu bessern. Buecheler hat

kürzlich im Rhein. Mus. 54, 3— 7 treffendere

Textänderungen vorgeschlagen, auch vieles

schlagend erklärt. Unendlich viel ist noch

zu thun.

Aber wo lässt sich die Dunkelheit des Aus-

druckes durch Interpretation beben, wo nur

durch Textänderung? Uebcr die Grenzen
wird man hier mehr als sonst schwanken, wegen
der Ueberlieferung und Eigenart des Autors.

509 erklärt Buecheler vix iunctis (ignibus) qtiis-

quam ßxo (amni) traieceril illas (ripas), wo ich

lieber iunctas schreiben möchte und verstehen

:

‘angenommen, dass einst die Lavamassen bis

über den Fluss Symaethus gewandert sind, so

kann kaum Jemand, wenn dadurch die Ufer ver-

bunden und der Fluss zum Stehen gebracht war,

sie auseinander gebracht haben’, diese Kritik im

Gegensätze zu fides 506. Und 510 ‘oft glüht

(calet? nach Ps. Arist. Mir. 533a) die Schutt-

massc wochenlang’. Wer nachprüft, wird linden,

wie schwer die Entscheidung ist. Aber vielfach

hilft die Beobachtung dichterischen Sprachge-

brauches weiter, oft auch einfaches Konstruiren.

598 ist gloria viva Myronis nicht Myrons Kuh,

das ‘belebte Ruhmesstück’, sondern sein unver-

gänglicher Ruhm, wie Rutil. Itin. 1, 168 gloria

viva palris. 147 f. hat man bisher den zweiten

Relativsatz mit hoc (‘je mehr’: Kühner II 874 f.)

verkannt. 57 5 ille impiger Ult canorus über-

setzt S. ‘jener rastlose, jener liederreiche’ statt

‘der rastlos, der liederreich’, und 578 gemina

ex uno fumantia sacra vapore mit ‘die beiden

Opfer, die sich aus einer Rauchsäule spaltend

aufsteigen’ statt ‘das gedoppelt (in doppelter)

statt in einer R. aufdampfende Opfer’. Gefahren

giebt es beim Aetna, aber nicht in Museen

(dubius 600); zwar treibt eine Art Schicksal den

schaulustigen Touristen wie den Dichter, aber

nicht an den ‘Rand des Verderbens’ (falis 571).

S. setzt das Gedicht um 29 v. Chr. an, vor

Properz I, und deutet das Ungeschick des Dich-

ters als Alterthümlichkeit. Er hat den Lucrez

viel gelesen, dem er bewusst altertbümelnd folgt,

nach Buecheler auch den Ovid und Manilius. Die

Neutra der Adjektiva braucht er substantivisch,

wie Seneca. Mit ihm geht er am engsten zu-

sammen, und nicht nur wegen gemeinsamer

Quellen, sondern auch in der Argumentation und

dem einzelnen Ausdruck, sodass ich mit Wagler

an der Abhängigkeit von den Nat. Quaestiones

festhalte (Seneca -Studien 107 f.). Z. B. ent-

sprechen sich genau N. Q. III, 26, 3 und die

Verse 124— 127 (je drei Glieder) 116 ff., und

Seneca überträgt doch die griechischen Vorlagen

in seinen eigenen Stil. Eine Annahme, wie

Luftströme in die Erde dringen, flexere caput

tergoque feruntur 291, ist die Weiterbildung von

N. Q. VI 23, 4 spiritus intrat terram . . . reditum

autem illi a tergo resistens aqua abstulit: hier

will S. zwar retro fer. schreiben, aber auch

N. Q. VI 15 nec fiuctus retro abire permisit würde

die Negation verlangen: das Bild ist nicht anzu-

tasten, feruntur vom Eintritt in die Erde zu ver-

stehen, wenn nicht teruntur zu lesen ist. Hier

ist die Einwirkung Senecas klar. Daneben mag

der Dichter eine griechische Abhandlung aus

der Schule des Poseidonios benutzt haben, dessen

Lehren neuerdings aus Strabon, Seneca,

xoapov usw. mehrfach hergestellt und erläutert

sind. Dass aber dieser Dichter langjährige Stu-
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dien als Naturforscher getrieben habe, darf man

leugnen.

Einer stoischen Bekämpfung der Reisen und

der Kunst möchte S. den Abschnitt 569— 599

zuweisen. Aber kein Stoiker, auch nicht Posei-

donios, hat die alten Sagen schlechthin Lügen
genannt: das würde gegen die communis opinio

und die allegorische Interpretation der Schule

verstossen. Von Lügen spricht der aufgeklärte

Dichter. Und weder Stoiker noch Epikureer

haben sich so eingehend mit der Kunst abge-

geben. Die von S. angeführten Parallelstellcn

aus Pausanias, den mythologischen Handbüchern
und Plinius N. H. sind frappant, z. B. der ver-

hüllte Agamemnon und die trauernden Ge-
nossen beim Opfer Iphigeniens (N. H. 35, 73),

nur die Hirschkuh (597) fehlt bei Plinius. Der
Dichter hat unzweifelhaft nur aus einem Hand-
buche geschöpft, wahrscheinlich aus einem Rcisc-

handbuche, worin auch die wichtigsten Lokal-
sagen kurz angeführt, die Gemälde eines Mu-
seums (Originale und Kopien?) vermuthlich in

Rom (vgl. S. 82) beschrieben waren.

Die Littcratur über das Gedicht hat S.

nicht zusammengestellt, obwohl selbst Bührens’
Ausgabe neben S. schlecht entbehrt werden
kann. Einen neuerdings erschienenen Aufsatz
von Hildebrandt über die Hdschr.n rühmt er, giebt
aber nicht an, wo und wann der erschienen.

Gelegentlich fehlen sogar die Varianten der
Hdschr.n (147. 162 usw.). Das Buch ist schnell

gearbeitet: wir hatten von dem scharfsinnigen
und rührigen Verfasser eine reifere Leistung er-

wartet.

Greifswald. A. Gercke.

Anton E. Schönbach, Die Anfänge des Minne-
sanges. Eine Studie. Graz, Leuschner & Lubcnskv,
1898. IX u. 129 S. 8®. M. 3.

Der I itel giebt von dem reichen Inhalt der
wenig umfänglichen Schrift keine volle Vorstellung.
Es wird die Fülle der hier anknüpfenden Fragen,
welche vor ein paar Jahren mehr als gegenwär-
tig lebhaft besprochen wurden, mit vortrefflicher
Kenntniss der Littcratur, auch der einschlägigen
des Auslands, abgehandelt und mancher neue
Gesichtspunkt aufgestellt. Das wichtigste ist

wohl der gelungene Nachweis, dass der Eiofluss
der ritterlichen Lyrik der Romanen auch aus
Oberitalien über Friaul nach dem deutschen
Sprachgebiet, zunächst dem der Ostalpen drin-
gen konnte und gedrungen ist: provenzalischc
Dichter, durch die Albigenserkriege vertrieben,
landen in Oberitalicn Autnahme und mögen ihre
Liederdichtung dahin verpflanzt haben, wie die
Rcfugies zur Zeit Ludwigs XIV. die französische
Bildung nach Brandenburg und Hessen brachten.
Eingehend und fruchtbar beschäftigt sich die
Untersuchung mit Thomasin von Circlaria. Der
Ausfall des Wälschen Gastes gegen Walther

v. d. Vogelweide wird genau durchgegangen.

Die Bemerkung 11112 von einem Manne, mit

dem man zehn Jahre gelebt, ohne seine Gesin-

nung recht kennen zu lernen, soll eine persön-

liche Beziehung beider Dichter anlässlich des

Dienstes bei dem Patriarchen von Aquileja be-

zeugen. Das ist doch allzu gewagt: wissen wir

doch, dass Walther die Jahre 1204— 14 grossen-

theils in Deutschland zubrachte; und die ganze

Stelle ist überhaupt ganz allgemein gefasst, zehn

Jahre soll nur eine lange Frist bezeichnen. Un-

richtig ist S. 91: 'Heinrich von Melk bezeugt

troutliet unter den Kittern Oesterreichs für die

Zeit von 1 160— 70.’ Im Priesterlebcn ist von

der leichtfertigen Minnedichtung der Pfaffen und

von den trütspcl, die sie ihren Weibern bringen,

die Rede; die Laien werden ausdrücklich ausge-

schlossen. Für den Ref. sind diese Stellen ein

Hauptzeugniss dafür, dass es eine deutsche

Minnedichtung der Geistlichen vor der ritter-

lichen gab.

Strassburg i. E. E. Martin.

Karl Menne, Der Einfluss der deutschen Littc-

ratur auf die niederländische um die Wende

des XVIII. und XIX. Jahrhunderts. I. Tbeil:

Periode der Uebersetzungen; Fabel- und

Idyllendichtung; Klopstocks „Messias*;

Uebersicht über das Drama. (Littcrarhistorische

Forschungen, hgb. v. Josef Schick und M. Frh.

v. Waldberg. VIII. H.] Berlin, Emil Fdber, IffW.

IV u. 97 S. 8°. M. 2,40.

Bei der engen Verwandtschaft, die zwischen

der deutschen und niederländischen Sprache be-

steht, und der politischen Zugehörigkeit des gröss-

ten Theils der Niederlande zum deutschen Reiche

bis über das Mittelalter hinaus, ist es eine sehr

merkwürdige und eigentlich für beide 1 heile

recht beschämende Thatsachc, dass die lite-

rarischen Beziehungen zwischen beiden Ländern

so gering sind, und dass da, wo solche sich au -

zeigen lassen, fast immer Niederland der gebende

Theil ist. So hat Norddeutschland im Mittelalter

seinen litterarischcn Bedarf zum grössten 1 heile

dorther bezogen; so hat das niederländische Drama

zur Zeit seiner höchsten Blüthe dem deutschen

fruchtbare Anregungen und Vorbilder gegeben.

Demgegenüber ist die deutsche Littcratur nur

einmal von weitgehendem Einflüsse aul die c5

kleinen Nachbarlandes gewesen, nämlich in &

letzten I lälfte des vorigen Jahrhunderts. L>

gewiss mit Dank zu begrüssen, wenn ein I °r

scher diese Epoche zum Gegenstände einer Sl

^

eingehenden Monographie macht. Eigenthc c

Vorgänger hat er darin kaum gehabt; was

selbst an Vorarbeiten anführt, besteht last ni.r

aus Gesammtdarstellungen der nicderländisc cn

und der allgemeinen Litteratur, aus Besprechungen

und gelegentlichen Erwähnungen in älteren

j

Schriften, Reisebeschreibungen u. dergl. Der

|
hat seinen Stoff mit sehr grossem Fleiss *U5am
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mengetragen und sich durch ganze Berge von
Litteratur hindurchgewühlt, — eine Arbeit, um
die ihn wohl Niemand beneiden wird. Ob sein

Material überall vollständig ist, werden in Deutsch-

land nur Wenige beurtheilen können; jedenfalls

macht es den Eindruck grosser Gründlichkeit

und Zuverlässigkeit. Es liegt in der Natur der

Sache, dass diese Stoffmasse in voller Ausführ-

lichkeit vor dem Leser ausgebreitet wird und

der grösste Theil des Werkchens aus Bücher-

titeln besteht. So findet man auf S. 67— 96

nichts als die Titel der aus dem Deutschen über-

setzten Dramen; sic stammen von 82 Verfassern,

unter denen natürlich Kotzebue mit 130 Stücken

obenan steht. Doch hat der Vf. auch versucht,

das Material zu verarbeiten und unter allge-

meine Gesichtspunkte zu bringen. Freilich ist

die Ernte recht gering und ohne jedes Verhält-

niss zu der aufgewendeten Mühe. Jedenfalls ist

das Interesse, das die Schrift für deutsche Leser

hat, äusserst beschränkt; denn abgesehen von

der geringen, vielleicht zu geringen, Theilnahme

für niederländische Litteratur, wie sie bei uns

üblich ist, werden wir hier gerade in ihre aller-

ödeste, unerquicklichste Region geführt. Be-

zeichnender Weise sind es ja nicht unsre Grossen

und Grössten gewesen, die damals in den Nie-

derlanden so weiten Anklang fanden, sondern

vor allen einige der Vorläufer, zumal solche, die

dem platten, nüchternen Nützlichkeitssinne des

Holländers entgegenkamen, Wieland, Geliert,

Gessncr, Kotzebue u. dergl. (Ueber den Ein-

fluss der Klassiker sollen weitere Hefte handeln.)

Da lässt es sich leicht denken, auf welcher Stufe

erst diese Uebersetzungen (die ihre Vorlagen

meist nach den Regeln französischer Regelmässig-

keit korrigiren) und Nachahmungen stehen. Sic

wirken in der That nur durch ihre Masse; das

Einzelne entbehrt jedes Interesses. Nur ganz

selten verliert sich ein etwa9 bekannterer Name,

wie Elisabeth Wolff geb. Bekker und Agathe

Deken, unter das namenlose Heer dieser Skri-

benten. — Was die Ausführung im Einzelnen

betrifft, so versucht der Vf. die Hauptcintheilung

nach sachlichen Kategorien mit der Uebersicht

über die Thätigkeit einiger besonders frucht-

barer Uebersetzer zu verbinden; was sich beidem

nicht unterordnet, wird in die Anmerkungen ge-

packt. Diese enthalten zugleich alles zur Er-

läuterung Wünschenswcrthe, biographische No-
tizen, Zitate, besonders interessante llrtheile der

Zeitgenossen u. ä.
,

gewiss eine dankenswerthe

Zugabe. Eine gewisse Eilfertigkeit in der letzten

Durchsicht der Schrift verrathen manche Wie-
derholungen (z. B. steht S. 5 1 , Anm. 1 schon
fast wörtlich auf S. 48). Noch weniger sicht

man ein, warum die Materialsammlung für das

Drama bereits hier gegeben, dagegen die Ver-

arbeitung erst in „einem der folgenden Theile“

es werden im Ganzen 4 verheissen) geliefert

werden soll. Gewiss würden die Leser gern
gewartet haben, bis der Vf. diese abgeschlossen

hätte. Zum Schlüsse sei ihm noch einmal unsere

Anerkennung für seine flcissige, mühevolle Ar-

beit ausgesprochen, die er um so mehr verdient,

als der Stoff selbst hervorragend undankbar ist.

Göttingen. Heinrich Meyer.

Bernhard ten Brink, Geschichte der englischen

Litteratur. 1. Bd.: Bis zu Wiclifs Auftreten.
2. verb. u. verm. Aufl. hgb. von Alois Brand 1.

Strassburg, Karl J. Trübncr, 1899. XX u. 520 S. 8*.

M. 4,50.

Als ten Brink i. J. 1877 mit dem ersten

Bande seiner englischen Litteraturgeschichte an

die Oeffentlichkeit trat, hatte er ein Werk von

hervorragender Bedeutung vollbracht: unbeirrt

durch die Erw'ägung, dass auf dem weiten Ge-
biete noch manche Strecke in Dunkel gehüllt

oder allenfalls vom Dämmerlicht der Forschung

beleuchtet war, hatte er mit freiem Blick den

Entwicklungsgang der englischen Litteratur und

die ihn beeinflussenden Elemente bis zu Wiclifs

Auftreten zu schildern unternommen und damit

der englischen Philologie nicht nur gezeigt, wo
sie mit ihrer Forschung von neuem einzusetzen

hätte, sondern sie auch gewarnt, Sprachstudium

und Philologie zu identiliziren, und sie gelehrt,

die Sprachdenkmäler mit ästhetischem Blicke und

in ihrem geschichtlichen Zusammenhänge zu be-

trachten. Man muss sich wundern, dass bei der

grossen Zahl von Jüngern, die sich angeblich in

den Dienst der englischen Philologie in den

letzten Jahrzehnten gestellt haben — ganz ab-

gesehen davon, dass das Buch gemäss dem Vor-

wort zur ersten Auflage auch weiteren Kreisen

das historische Verständniss der englischen Litte-

ratur zu erscblicssen suchen wollte — , 22 Jahre

verflossen sind, ehe eine neue Auflage erschei-

nen konnte. Der Verfasser selbst ist, wie sein

grosser Mitforscher Zupitza, darüber hingestorben;

aber liebevolle Hände haben sich des Buches

angenommen und ihm seinen Werth nicht nur

erhalten, sondern noch vermehrt. Prof. Brandl

und Prof. Gröber haben sich vereinigt, um es

durchzusehen und den Ergebnissen neuerer For-

schung gemäss (nicht nur an den im Vorwort

aufgeführten Stellen) urnzugestalten oder doch

wenigstens gelegentlich in einer Anmerkung auf

veränderte Auffassung hinzuweisen. Auch das

gereicht der Neuausgabe zur Empfehlung, dass

die Titel der einzelnen Schriftwerke gleich-

massiger durch den Druck hervorgehoben und

die Fundstätten der Denkmäler in ergiebigerem

Maasse verzeichnet worden sind. Die mittel-

englische nordhumbrische Psalmenübersctzung (S.

332) liest man übrigens jetzt bequemer bei

Horstman, Yorkshire Writers II, 129 ff. als in

der Ausgabe der Surtees Society; von Hall’s

Minot-Ausgabe (S. 37 5) giebt es seit 1897 schon

Digitized by Google



1559 14. Oktober. DEUTSCHE UTTERATURZEITUNG 1899. Nr. 41. 1560

eine zweite Auflage, und bei der Erwähnung der

Prophezeiungen des Thomas of Erceldoune (S.

277) hätte Brandt auch seine eigene Ausgabe

(Berlin 1880) anführen sollen. — Ein Anhang

bringt kleinere Aufsätze von ten Br. über ein-

zelne Kapitel der alt- und mittelenglischen Lite-

ratur, desgleichen seine Skizze zu dem Ueberblick

über die altenglischc Literatur, welchen er für

Pauls Grundriss der germanischen Philologie hatte

liefern wollen: beides zugleich Belege für die

Zähigkeit, mit der ten Br. an dem einmal von

ihm selbst gewonnenen Resultat festzuhalten be-

strebt war. Die erwähnte Skizze hätte man um
so eher hier entbehren können, als sie schon

einmal a. a. O. gedruckt worden ist; indessen

ist der Preis des Buches dadurch nicht erhöht

worden: im Gegentheil hat ihn der geschäftskun-

dige Verleger von 8 M. (für die 1. Aufl.) auf

4,50 M. herabgesetzt. Nicht verschwiegen darf

es bleiben, dass Herr Dr. Trübner selbst einige

dieser kleinen Aufsätze des Anhanges aus dem
Englischen ins Deutsche übersetzt und ein Namen-
und Sachregister beigestcuert hat, so dass man
nicht mehr bloss auf das dem zweiten Bande
beigefügte angewiesen bleibt; so reichhaltig es

auch im allgemeinen ist, so wird man doch hie

und da einiges, namentlich Metrisches, nachzu-

tragen finden. — Die Druckfehler sind mit den
S. 520 angegebenen nicht erschöpft: Fata apo-
stolorum z. B. will Brandl nicht zu den Rcise-

Sflgen (S. 69), sondern zu den Reisesegen zählen.

Möge das treffliche Buch auch ferner segens-
reich wirken und durch seinen Segen die Mühe
der Herausgeber lohnen.

Berlin. G. Schleich.

Geschichtswissenschaften.

William Scott Ferguson, The Atlienian Ar-
chons of the third and second centurics before
Christ. {Cornell Studie* in Classical Philology edited
by Benjamin Ida Wheeter, Charles Edwin
Bennett. and Georg Prcntice Bristol. No. X.]
New York , The Macmiltan Company

, 1 899. V u.

99 S. 8°. Geb. 75 Cents.

Das Wachsthum des epigraphischen Materials
bringt es mit sich, dass von Zeit zu Zeit der
Versuch erneuert wird, die für uns verlorene
athenische Eponymenliste des 3. u. 2. Jh.s v. Chr.
wiederherzustellen. Im letzten Dezennium hat
Schtschukareff in seinen „Untersuchungen“ (St.
Petersburg, 1899) sich um die Feststellung der
Chronologie der athenischen Eponymcn von 300— 365 bemüht; dasselbe hat Homolle (Bull. corr.
hell. 1893) für die Archonten des 2. Jh.s gethan.
Wahrend Schtschukareff hauptsächlich bestrebt
war, aus der Prüfung des Inhalts der in Betracht
kommenden Urkunden Gewinn zu ziehen, fusste
Homolle in seinen Ergebnissen auf Identifikatio-
nen von Personennamen, die sich in gleichzeitigen

attischen und delischen Inschriften finden. Nun

hat Ferguson in seinem Versuche wieder einen

andern Weg cingeschlagen. In einer frühen»

Schrift über die athenischen Sekretäre (Cornell

Studies Nr. VII) hatte er bemerkt, dass die

YQafif.tarelg xard TiQviaveCav in der zweiten

Hälfte des 4. Jh.s (352/1 bis zum Ende des

Lamischen Krieges und 307/6— 301/0) in der

offiziellen Ordnung der attischen Pbylen aufein-

ander folgen. Hieraus schliesst P., dass auch

in den zwei folgenden Jahrhunderten die Sekre-

täre dieselbe Folge bewahrten, und dasselbe

Prinzip legt er seiner Chronologie der atheni-

schen Eponymen zu Grunde. Aus dem Zeit-

raum 300/299 — 101/0 sind nur 58 Sekretär-

namen mit ihren drjfiorixii bekannt, wobei in

drei Fällen vom tyfiouxuv nur je ein Buchstabe

auf dem Steine erhalten ist. Dies aber hat

F. nicht verhindert solche Ergänzungen, wie

[’A9Tp>]t[evg], *J[(piJvaiog],
€

J[lifWv<Uog] Voran-

schlägen. Vollkommen genau bezeugt sind die

Amtsjahre nur für drei auf einander folgende

Archonten aus dem Zeitraum 290/89— 200/199:

Gorgias, Anaxikrates und Demoteles (280/79—

278/7), allein die Sekretäre gerade dieser Jahre

kennen wir leider nicht, weshalb wr
ir auch nicht

zu entscheiden vermögen, ob das von F. vor*

geschlagene Prinzip für die Katalogisation der

Eponymcn des ganzen 3. Jh.s berechtigt ist.

Was die Archonten des 2. Jh.s betrifft, so ent-

halten die Urkunden dieses Jb.s nur sporadische

historische Notizen. Hier kann m. E. F.s Prin-

zip, bei dem gegenwärtigen Stande unseres

Wissens, weder kontrolirt noch bewiesen werden,

und cs wäre ein methodischer Fehler, darauf zu

bestehen, wie dies F. durchweg thut. Im 3. Jb.

folgten, wie dies die Archontenliste C.I.A. D,

859 beweist, wo die Archontennamen mit ihren

ötjfiQuxu für mehrere Jahre eingetragen sind, die

Archonten nicht in der offiziellen Ordnung der atti-

schen Phylen aufeinander. Auch im Einzelnen stehen

F.s Datirungen von Eponymen mit gut bezeug-

ten historischen Thatsachen in unzweifelhaftem

Widerspruche. C.I.A. IV, 2, 3096 lehrt, dass

Diokles dem Jahre 287/6 (nicht 290/89) zuzu-

weisen ist. Aus den bei F. (S. 9 ff.)
angetühr-

ten Inschriften, in denen die Befreiung Athens

von Demctrios Poliorketes (287/5) erwähnt i*t,

folgt, dass die Archonten Diotimos, “n

Euthios in die Jahre 286/5— 284/3 (nicht -

— 287/6) gehören. Chairephons Archontat •>

|

sicher in die Epoche des Bundesgenossenkrieges

(nicht 225/4), wie dies C.I.A. IV, 2, 619b be-

weist. Für Throsyphons Archontat bezeugt **

jüngst von Dittcnbcrger (Syll-
8 256) verö en

lichte, von F. nicht benutzte Inschrift aus M >gnc

sia am Maiandros das Jahr 220/19. Diese un

ähnliche Beispiele sind wohl geeignet zu erweisen,

dass das von F. empfohlene System der K »u

^

gisirung athenischer Eponymen mit den bistor»
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sehen Thatsachen „not in confirming, but in con-

tradicting“ ist.

St. Petersburg. S. Shebelew.

Georg Caro, Genua und die Mächte am Mittel-

meer 1257— 131 1. Ein Beitrag zur Geschichte

des XIII. Jahrhunderts. II. Bd. Halle a. S. f Max
Niemeyer, 1899. XI u. 471 S. 8°. M. 12.

Der erste Band dieses Werkes ist in der

DLZ. Jahrg. 1896, Sp. 1645 f. besprochen wor-

den. Der vorliegende zweite Band, der die

Jahre 1282— 131 1 umfasst, bringt es zum Ab-
schluss. Er schildert zunächst eine Zeit hoher

äusserer Blüthe. Im Kriege gegen Pisa . trägt

Genua den ruhmvollen Sieg bei Mcloria, und

den von Curzola gegen Venedig davon. Das
Vorgehen des Benedetto Zaccaria in Tripolis

scheint einen Augenblick eine neue Phase der

Genueser Orientpolitik einzuleiten. Dagegen in

dem Westeuropa bewegenden Streite um Sizi-

lien beobachtet man lange Jahre mit kluger Vor-

sicht strenge Neutralität. Allein bei dem Fort-

schreiten der inneren Zerrüttung ist eine konse-

quente auswärtige Politik nicht durchführbar.

Die schwankende Zuneigung des Volkes macht

es dem ghibcllinischen Capitaneat der Doria und

Spinola unmöglich, die Gegenpartei dauernd nieder-

zuhalten, und die Zwietracht der beiden lang ver-

bundenen Geschlechter richtet die Genueser Selbst-

herrlichkcit endlich vollends zu Grunde. Hand
in Hand damit geht das erneute Vordringen angio-

vinischen Einflusses, und mit dem Erscheinen

Heinrichs VII. beginnt die Uebertragung der

Stadtherrschaft an fremde Machthaber.

Auf den reichen Inhalt des Buches genauer

einzugehen, ist hier nicht der Ort. Es zeigt im

wesentlichen die gleichen Vorzüge und Mängel

wie der erste Band. Das wcitschicbtigc Quellen-

material, über dessen zum guten Theil unge-

druckte Bestände die „Analekten aus dem Archiv

und den Bibliotheken von Genua“ willkommenen

Aufschluss geben, ist mit eindringender Forschung
sorgfältig verarbeitet; nur wird andrerseits das

Detail nebensächlicher Verhandlungen und Kriegs-

begebenheiten oft allzu breit ausgesponnen, so

dass der Leser und zuweilen auch der Vf. die

entscheidenden Thatsachen aus dem Auge ver-

liert. Doch hat man allen Grund, für mannig-

fache Belehrung dankbar zu sein, wie sich denn
z. B. auch zur Geschichte des durch Dante welt-

bekannten Grafen Ugolino, der katalanischen

Compagnie, und oberitalienischer Territorien un-

erwartete Beiträge finden. Was man ungern

vermisst, ist eine übersichtliche Darstellung der

inneren Entwicklung, zumal da Genua auf diesem
Gebiete eigenartige Erscheinungen aufzuweisen

hat, und es wäre zu wünschen, dass der Vf. bei

seiner genauen Sachkcnntniss nachträglich darauf

zurückkämc. Wie lohnend es ist, geht auch
aus der fast gleichzeitig erschienenen Arbeit

Sievekings über das Genueser Finanzwesen
hervor.

Strassburg i. E. Walter Lenel.

Sigismund Freih. von Bischoffshausen, Die
Politik des Protectors Oliver Cromwell in

der Auffassung und Thätigkeit seines Mi-

nisters, des Staatssecretärs John Thurloe.
Im Anhang: Die Briefe John Thurloes an Butstrode

Whitelocke und sein Bericht über die CromwelIsche
Politik für Edward Hydc. Innsbruck, Wagner, 1899.

XV u. 225 S. 8®. M. 7.

Eine Biographie John Thurloes, des berühm-
ten Staatsmannes des Protektorates, haben wir

bisher vermisst. Der Vf. der vorliegenden

Schrift hat mit grossem Fleiss aus der gedruckten

Litteratur zusammengetragen, was sich für sic

verwerthen licss, und bei längerem Aufenthalt

in England auch ungedrucktes Material zu Rathe

gezogen. Indessen hat es ihn gereizt, über den
biographischen Rahmen hinauszugreifen und ein

Bild der Gesammtpolitik Cromwells nach „der

Auffassung und Thätigkeit“ Thurloes zu ent-

werfen. Dies hat ihn in die nachtheilige Lage
versetzt, manchen Gegenstand nur flüchtig streifen

zu können, der eine ausführlichere Behandlung

verdient hätte. Andererseits sah er sich dadurch

genöthigt, hie und da Dinge zur Sprache zu

bringen, bei denen sich eine Theilnahme Thur-

loes nicht nachweisen lässt. Auch wären, wenn
er der herkömmlichen Ueberlieferung folgt, Vor-

behalte zu machen. So tritt es nicht hinreichend

klar hervor, dass die Auflösung des ersten Par-

lamentes des Protektorates wesentlich wegen
des Konfliktes über die Höhe und über die

Kosten der stehenden Kriegsmacht erfolgte.

Ueber das Institut der Generalmajore hätte noch

die Arbeit von D. W'atson Rannie (English Histo-

rical Review 1895), über die Komplotte und

Aufstände von 1655 die Studie Palgraves und

die Entgegnung von Firth (Engl. Historical

Review 1888. 1889) zu Rathe gezogen werden

müssen. Andere Ergänzungen aus der älteren

und neueren Litteratur hätte die Erzählung der

Waldenser - Angelegenheit erfordert (s. Histor.

Ztschr. N. F. IV. 1878). Höchst dankenswerth

ist der genaue Vergleich der verschiedenen

Formen des Berichtes Thurloes über Cromwells

auswärtige Politik für Edward Hyde. Dieser

zweite Anhang des vorliegenden Werkes wird

auch in England, wo man inmitten des grossen

Prozesses einer Revision von Cromwells Politik

steht, unzweifelhaft nach Gebühr gewürdigt werden.

Zürich. Alfred Stern.

Rechts- und Staatswissenschaften.

E. Lehr, Le manage, le divorce et la Separa-

tion de corps dans les principaux pays civi-

lises. Etüde de droit civil compare. Paris, L. La-

rose, 1899. XI u. 472 S. 8°.
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Kenntniss auswärtiger Rechtsnormen — die

Grundlage der vergleichenden Rechtswissenschaft

— ist unerlässlich für die Förderung des inter-

nationalen Privatrechts und dem praktischen Ju-

risten, insbesondere dem Anwalt als rechtskundi-

gem Bcrathcr des Publikums in unserer Zeit des

immer steigenden Verkehres kaum entbehrlich.

Prof. E. Lehr (Lausanne), der unermüdlich und

erfolgreich für die Wissenschaft des internatio-

nalen Rechts und die vergleichende Rechtswissen-

schaft thätig ist und unter Anderem die Littcratur

durch Darstellungen des englischen, spanischen,

russischen und deutschen Privatrechts (in franzö-

sischer Sprache) bereichert hat, giebt in dem in

der Ueberscbrift bezeichnten Werke eine ge-

drungene, klare und durch wissenschaftlichen und

praktischen Takt ausgezeichnete Arbeit, welche
den Leser mit dem Eherechte fast aller europäi-

schen Staaten — wir vermissen Bulgarien —
und der wichtigsten ausser-europäischen bekannt
macht. Vorangeschickt ist eine Angabe der ein-

schlagenden Speziallitteratur einer grösseren An-
zahl von Staaten, und den Schluss bildet ein

kurzes rechtsvergleichendes Resume.
Selbstverständlich reicht das Werk nicht für

alle und jede Fragen des Eherechts aus und ist

es auch nicht für die verschiedenen Rechte
gleichmässig detaillirt ausgearbeitet. Man hat
aber Ursache, dem Vf. für die gewiss mühe-
volle Arbeit dankbar zu sein, um so mehr, als

gerade die Verschiedenheit der Ehegesetze im
internationalen Verkehre eine sehr wichtige
Rolle spielt.

Göttingen. L. v. Bar.

Adolph von Wenckstern, 1 %. Die Schaffung
und Erhaltung der deutschen Schlachtflotte.
Leipzig, Duncker & Humblot, 1899. 1 Bl. u. 65 S. 8°
M. 1,40.

Der Vf. vertritt in der frisch und anregend
geschriebenen Broschüre die unzweifelhaft zu-
treffende Auffassung, dass das Flottengesetz von
1898 nicht der Abschluss, sondern der Anfang
der Reorganisation der deutschen Flotte sei, und
dass mit der wachsenden Bevölkerungszahl des
deutschen Reichs und der Steigerung seiner Ein-
nahmen und Interessen auch eine Verstärkung
der zu ihrem Schutz erforderlichen Flotte Hand
in Hand gehen müsse. Dies ist aber auch, wenn
man offen sein will, der einzige wirklich verdienst-
volle Gedanke der Arbeit, denn die Forderung,
dass neben der durch das Gesetz von 1898 ge-
schaffenen Flotte, die der Vf. als Defensiv-Flotte
bezeichnet, drei gleich starke Offensiv-Geschwa-
der, d. h. 57 Linienschiffe, 15 grosse und 36
kleine Kreuzer bis zum

J. 1920 gebaut werden
sollen, dürfte kaum, besonders auch in den
Kreisen wahrer und warmer Flottenfreunde, un-
getheilten Beifall finden. Die Frage der Be-
schaffung der für eine solche Flotte erforder-

liehen Mannschaften und Offiziere, die, wenn

man die jetzigen Stärkeverhältnisse zu Grunde

legt, etwa 80UÜ0 Mann und 3600 Offiziere be-

tragen dürfte, wird mit wenigen Zeilen abgethan

und, wenn der finanziellen Seite mehr Raum ge-

widmet wird, so wird sie darum kaum gründ-

licher behandelt. Nach dem Vf. würde eine

jährliche Steigerung der Reichseinnahmen um

16 Millionen Mark mit Sicherheit zu erwarten

und damit die Möglichkeit der Aufbringung, Ver-

zinsung und Amortisation bis 1962 der für den

Bau der Schiffe geforderten 1700 Millionen Mark,

sowie der Beschaffung von 2\2 l

J* Millionen Mark

jährlicher ordentlicher Ausgaben (von 1921 an)

gegeben sein. Bei solchen Beträgen aber han-

delt es sich, ganz abgesehen davon, dass mit

den steigenden Einnahmen des Reichs auch alle

seine Ausgaben zunehmen müssen, um etwas

anderes als Möglichkeits- und Wabrscheinlicb-

keitsberechnungen, wenn nicht die finanziellen

Grundlagen des Reichs ernsthaft gefährdet wer-

den sollen. Auch die Annahme, dass mit dem

Bau der geforderten Flotte Deutschland in den

Stand gesetzt werden werde, auch jedem Zu-

sammengehen Englands mit einer andern Macht

siegreich die Spitze zu bieten, entbehrt der that-

sächlichen Begründung. Nach „Nauticus* besitzt

England heute 69 fertige bezw. im Bau be-

griffene Linienschiffe, es würde also nur sehr

geringer Anstrengungen Englands bedürfen, uni

dieses allein der deutschen Zukunftfiottc Wcnck-

sterns überlegen zu machen. Ganz besonder*

bedenklich sind aber die Ökonomisch -politischen

Ansichten des Vf.s. Nach einem der von ihm

aufgestellten Lehrsätze (S. 9) würde es bei

durchgedrungener Weltwirtschaft ein vergeb-

liches Bemühen sein, wirtschaftlich souverän .iul-

zutreten, wenn man nicht die Macht besitzt, »»

letzten Notfall auch unter Verzicht auf alle po ‘

tischen einigenden Elemente den eigenen Bcdürt

nissen Genüge zu verschaffen. Bei den agran

sehen Anschauungen des Vf.s kann das nur

heissen, Deutschland muss die mächtigste

der Welt haben, um die Erzeugnisse an crcr

Mächte von seinen Märkten ausscklicssen,
l,c

eigenen aber jeder fremden Nation zu seinem

Bedingungen aufzwingen zu können. Wohin ta*

solche Politik führen würde, bedarf keiner weit 1

ren Erörterung.

Weimar. _
M. v. Brandt.

Kunstwissenschaften.

Heinrich Babucke, Geschichte des Kolosse"™^

Königsberg, Wilh. Koch Komm., M*99.
6

mit 1 Tafel. M. 1,20.

Christian Huelsen, Bilder aus der Godiab.r

des Kapitols. Fan Vortrag. Rom. Loe*-'hrr *

18W. 31 S. 4* mit S Abbild. M. 1.2&
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Zwei Schriftchcn, die sich in sehr verschie-

dener Weise mit der Geschichte zweier der

populärsten Punkte Roms befassen, das von Ba-

bucke eine Jleissige Compilation, die nach ge-

druckten Quellen das Material in sachliche Ru-

briken geordnet, innerhalb der Rubriken chro-

nistisch und nach Chronistenart gewissenhaft

zusammenstellt, mit cingestreuten Urtheilen und

Betrachtungen, die eines gewissen philiströsen

Beigeschmacks nicht entbehren — das von

lluclscn ein flotter Vortrag, der in frisch aufge-

fassten Bildern bezeichnende Züge aus der Ge-
schichte des Kapitols vom 4. bis 16. nachchrist-

lichen Jb. dem Leser vor Augen führt, ganz

geschöpft aus der Fülle des unmittelbaren Wissens,

auch vor Ergänzung durch die Phantasie nicht

zurückschreckend, wo die direkten Ergebnisse

der Quellenforschung zur plastischen Rundung
des Bildes nicht ausreichen, aber in den bei*

gegebenen Anmerkungen den Standpunkt der

strengen Wissenschaft wahrend, der hier nicht

unwichtiges, aus den Archiven geschöpftes Ma-

terial neu zugefübrt wird.

Berlin. Winnefeld.

Notizen und Mittheilungen.

Auf Kosten von Miss l'hocbe Hcarst wird e. Uni v.

California errichtet werden; d. Plane für d. zu er-

richtenden Gebäude sind von d. Pariser Architekten Bcr-

nard entworfen worden; der Bau wird 7— 8 Millionen

Dollars kosten.

Die internat. Vereinigg f. vergleich. Rechtswisscnsch.
u. Volkswirthschaftslehre zu Berlin setzt einen Preis
von 1000 Mark aus für d. beste Arbeit üb. d. Haftge-

setze für Kisenbahncn in d. wichtigsten Staaten Euro-

pas geschieht!, u. nach ihrer wirthschaftl. Tragweite dar-

gestellt. D. Arbeiten, die in dtscher, franzos. u. engl.

Sprache verfasst sein können, müssen bis z. 1. April

1901 an d. Schriftführer, Kammergerichtsrath Dr. Krön-
te k er, Berlin W, Kurfürstendamm 241, cingcsandt

werden.
Am 3. Oktober sind an d. Stelle d. alten Milet d.

von d. kgl. Museen in Berlin angeregten Ausgrabgn
unt. Leitg d. Prof. Wiegand begonnen worden.

Der Direktor d. ägyptolog. Sammlgn u. Prof. d.

Aegvptologie an d. Univ. Leipzig Dr. Georg Steindorff
unternimmt c. Wissenschaft). Forschgsreise nach Afrika
u. hat zu diesem Zwecke e. Urlaub f. d, Winterhalb-

jahr 1899/1900 erhalten.

Die illustrirtc Zeitung „Ueber Land und Meer*
erlässt ein Preisausschreiben für eine N.ovellctte,
Plauderei oder Humoreske im Umfange von min-
destens einer und höchstens drei Spalten des Textes
der genannten Zeitschrift (zu je etwa 1500 Silben). Die
Wahl des Stoffes ist den Einsendern vollständig freigc-

stellt, mit der einzigen Einschränkung, dass Stoffe rein

wissenschaftlichen und belehrenden Inhaltes ausge-
schlossen sind. Für die beste Lösung der Aufgabe ist

ein Preis von 1000 Mark, für die zweitbeste ein

solcher von 500 Mark und für die drittbeste ein

solcher von 300 Mark ausgesetzt. Preisrichter sind
die Herren L. Fulda, Frhr. G. von Ompteda, K.

Voss sowie die Redaktion von „Ueber Land und
Meer". Letzter Termin für die Einsendung ist der
31. Dezember 1899; das Urthcil des Preisgerichts wird
am 31. März 1900 verkündet werden.

Gelehrte Gesellschaften und Vereine.
Auf d. 45. Versammlg dtscher Philologen u. Schul-

männer in Bremen sprach Hr. Kraeger aus Zürich
üb. Bremen im Spiegel d. Litteratur, Hr. Schuchardt
aus Hannover üb. d. german.-röm. Forschg im nord-
wcstl. Dtschld, Hr. Kehrbach aus Berlin üb. d. Ge-
sellsch. f. dtsche Erziehgs- u. Schulgesch., ihre Ver*

öffentlichgn u. d. Reichstag, Hr. Wen dt aus Hamburg
üb. neue Bahnen im neusprachl. Unterr., Hr. Wern icke
aus Braunschweig üb. Weltwirtschaft u. Nationalcrzichg,

Hr. H. Bulle aus München üb. d. barberinischcn Faun,
Hr. Th. Schreiber aus Leipzig üb. d. neuest. Fort-

schritte d. alcxandrin. Forschg, Hr. Zimmerer aus
München iib. s. Reise nach Syrien u. Kleinasien zur
Erforschg d. Flusslaufes d. Halys.

Auf d. ersten ätschen Archivtage, der bei Gelegen-
heit d. Gencralversammtg d. dtsch. Gesch. -Vereine in

Strassburg stattgefunden hat, sprach Hr. Wiegand
(Strassburg) üb. d. Ausbildg d. Archivare, Hr. Witt-
mann (München) üb. d. Benutzg d. Archive, Hr. Er-
misch (Dresden) üb. d. Beziehg d. Archive zu andern
Behörden. — Auf der General vers. d. Gesch.- Vereine
sprachen d. Herren Henning (Strassb.) üb. d. Vor-
gesch. d. Elsasses, Bloch (Strassb.) üb. d. geschichtl.

Einheit d. Elsasses. Ferner fand e. Besprechg üb. d.

Bildg e. Abtb. f. Denkmalspflege statt. E. Resolution

wird d. Rcgiergn zugesandt werden.

Auf d. 7. internat. Geographenkongress

,

der vom
28. Seplbr. bis 4. Oktbr. in Berlin getagt hat, sprach

Hr. Chun (Leipzig) üb. d. dtsche Tiefscccxpedition d.

Valdivia, Fürst Albert von Monaco üb. s. Expedition
durch d. ostgriinland. Gewässer, Mark harn (London)
üb. Südpolarcxpeditioncn, v. Drygalski (Berlin) üb.

Plan u. Aufgaben der dtschen Südpolarexpedition u.

ihres Zusammenwirkens mit d. englischen, Mohn üb.

d. Ergehn, d. meteorolog. Beobachtgn d. Kram- Polar-

fahrt, Ratzel (Leipzig) üb. d. geogr. Lage als Mittel-

punkt d. geogr. Unterr., Kretschmer (Berlin) üb. Bc-

zichgn zw, Geogr. u. Gesch., Forel (Morgcs) üb. d.

„Seiches des lacs", Helmert (Potsdam) üb. neuere

Fortschritte in d. Kennln. d. mathemat. Erdgestalt, de
Lapparent (Paris) üb. d. Frage d. Rumpfflächen, d.

vor d. meisten Gebirge vorgelagerten Hochebenen be-

stimmt. Gestaltg, Davis (Boston) üb. d, geograph.

Kreis, Penck (Wien) üb. d. Ucbcrtiefg d. Alpcnthäler,

Nansen über d. wissensch. Ergehn, s. Polarreise, v. d.

Steinen (Berlin) üb. d. Jesupsche Nordpacific-Expedit.,

Th. Fischer (Marburg) üb. Reisen im Vorlande d.

marokk. Atlas, Futterer (Karlsruhe) üb. d. Wissen-

schaft!. Ergehn, e. Reise durch Zentralasien u. China,

Graf v. Götzen (Berlin) üb. neueste Forschgn im Geb.

d. Nilquellen, Hans Meyer (Leipzig) üb. heutige u.

einstige Vergletscherg im trop. Afrika. — ln d. Gruppe
für Klimatologie u. Limnologie sprachen d. Herren

Meinardus (Berlin) üb. einige Beziehgn zw. d. Witterg

u. d. Ernteerträgen in Norddtschld, v. Tillo (St. Peters-

burg) üb. Beziehgn zw. d. Vertheilg d. magnet. Ele-

mente u. d. Temperatur auf d. Erdoberfläche, Brück-
ner (Bern) üb. d. Herkunft d. Regens, Krassno

w

(Charkow) üb. d. Stellg v. Kolchis in d. feuchten sub-

tropisch. Gebieten d. Erde, Dclebecque (Thonon) üb.

d. Ergehn, d. Erforschg d. Seen Frankr., de Agostini

(Turin) üb. Tiefenmessgn am Corner See, Schokalsky
(St. Petersburg) üb. d. Wärmevcrtheilg in d. tiefen Ab-

senkgn d. Ladogasees ,
H a 1 b f as s (Neuhaldensleben) u.

Lampert (Stuttgart) üb. d. internat. Einführg gleich-

mäss. systemat. Secnforschg. — ln d. Gruppe f. Bio-

geographie sprachen d. Herren Drude (Dresden) üb. d.

Ausbildg d. pllanzengeograph. Kartographie, Warburg
(Berlin) üb. d. Einführg e. gleichmass. Bezeichngsart in

d. Pflanzengcogr. ,
Ewa ns (Enfield) üb. d. geograph.

Vertheilg d. Thccanbaus, Krnssnow (Charkow) üb. d.

Pflanzenwelt d. südruss. Steppen, Hartert (lring,

England) über Zweck und Methode zoogeugraphiseher
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Studien. — In d. Gruppe f. Anthropogeographic sprachen
d. Herren de Claparcde (Genf) üb. d. grosse Thal-
sperre d. Nils oberhalb Assuan, Wies er (Heidelberg)

üb. Rassen u. Völker, von Halle (Berlin) üb. d. Ver-

thcilg d. Industrie auf d. klimat. Zonen. — In d. Gruppe
f. Geomorphologie sprach Hr. 0. Lenz (Prag) üb. d.

Loteritfrage nach ihrer theoret u. wirthschaftl. ßedeutg

Auf d. Generalversammlg <i. Vereins f. Sozialpolitik
in Breslau sprachen d. Herren A. Webe r (Berlin), Phi*
lippovich (Wien) u. v. Berlepsch üb. d. Hausindustrie
u. ihre gesetzt. Regelg, Stieda (Leipzig) üb. d. Lage d.

Hausirgewerbes, Sombart (Breslau) üb. d. Entwicklgs-
tendenzen im modernen Detailhandel.

Personalchronik.

Ernennungen, Auszeichnungen usw.

I. An Universitäten usw. Prof. Dr. Eduard
Zarncke z. Vorsteher d. Münzsammlg d. Univ. Leip-
zig, als Nachf. von Prof. Sieglin, ernannt. — Der o.
Prof, nn d. Univ. Czemowitz, Dr. Theodor Gärtner,
z. o. Prof. d. roman. Philol. nn d. Univ. Innsbruck
ernannt. — Privatdoz. a. d. Univ. Wien Dr. Alfred
v. Wr et sch ko z. ao. Prof. d. dtsch, Rechts u. d.
österr. Reichsgesch. an d. Univ. Innsbruck, Privatdoz.
Dr. Victor Czermak z. no. Prof. f. nllg. Gesch. an d.
Univ. Krakau ernannt.

II. An Gymnasien usw. Prof. Rolfs in Köln z.
Dir. d. Obcrrcalsch. in Rheydt ernannt. — Prof. Dr.
Nerrlich vom Dorothecnstädt. Realg. an d. Luiseng.
in Berlin. Prof. Roeder vom Gymn. in Lissa an d. G.
in Rawitsch, Prof. Dr. Kärger vom Berger-G. in Posen
an d. G. in Schneidemühl, Prof. Dr. Richter vom G.
in Hadamar an d. G. in Hcrsfeld versetzt.

Todesfälle:
D. Bildhauer Prof. Christian Karl Peters, 77 J.

all, in Kopenhagen; der Tiroler Dichter Caspar Speck*
bacher, am 25. Septbr., im 81. J. , in Innsbruck; d.
Doz. f. Geographie Dr. Ragnar Hult, am 25. Septbr.,
4- J. alt, in Hclsingfors; Prof. Karl Sehe ible. am
-8. Septbr., in Heidelberg; der o. Prof. f. Gesch. d. Me-
dizin, Dr. Theodor Puschmann, am 28. Septbr., 55 J.
alt, in Wien; d. Prof, an d. Techn. Hochsch. in Char-
lottenburg, Dr. Eduard Dobbcrt, am 30. Septbr., 60
J. alt, in Gersau i. d. Schw.

Schulprogramme.
Aus dem Gebiete der

Theologie. Hoycr, D. apokryphisch. Evglicn, auch
e. Beweis für d. Glaubsvürdigk. d. kanonischen. II. Th.
Holbcrstadt, Oberrealsch.

Unterrichtswesens. J. Asbach, D. Napoleon. Univ.
in Düsseldorf 1812/13. Düsseldorf, G. 32 S. H.
Grosse, Zum dtschen Unterr. Greifenberg i. P., Friedr
Wilh.-G. 21 S. — E. Kohlschmidt, Zur Methodik d.
Unterr. d. allg. Erdkde in d. drei oberen Klassen d. Real-
schulen. Gotha. Realsch. 25 S. — W. Kuhlmann, Was
ist wahre Bildung, und wie vermag d. Gvmn. zu der-
selben s. Zöglinge zu erziehen ? Gütersloh. G. 20 S. —
B. Liesen, D. älteste bisher ungedruckte Schul- u. Studien-
ordng d. Emmericher Gymn. Emmerich, G. XIII u.

... ' “ A. Messer, Joh. Jos. Friedr. Steigentcschs .Ab-
V
u

b
l
SSC

;K
d - Un,err - d ' JuKcnd in d. Kur-

furs». Maimisch. Staaten 1771*. 3. Th. Giessen, G.
nnntz, Proben von Ucbcrsetzgn ins Latein,

rne d obersten Gymn.Klasscn. Düren, G. 30 S. —
Stntuta. fecultatis philosophicac in academia

j

rancofortana. Gross -Strehlitz. Kgl. G. 20 S M
Itusbund Von d. höh. Schule in Frankr. Danzig, Städt!

Unterr G 4 u -

Philologie u. Literaturgeschichte. P. Bombe, l’eb.

d. Gebrauch d. Tempora im Hebräischen, bes. in den

Büchern Samuclis. Friedeberg i. Nm., G. 10 S. —
Sophokles’ Elektra, metrisch übs. v. H. Klammer. Elber-

feld
,
G. 67 S. — Mart. Schutze, D. ethische Gedko-

gehalt d. griech. Elegiker u. lambographen. Freiberg

i. S. , G. 34 S. — G. de la Cbaux, D. Gebrauch d.

Verba u. ihre Ableitgn bei Nepos (Schl.). Gumbinnen.

Realprog. 13 S. — E. Hedicke, Studia Bentleiana. U.

Seneca Bentlcianus. Frcienwalde a. 0., G. 31 S. —
J- Hoepken, D. Fahrt d. Phaeton. Ov. Met. II, 1—400.

Emden, G. 29 S. — M. Krüger, Goethes .Geschwister'

u. Scribes „Rodolphc ou frere et soeur*. Görlitz. G.

47 S. — C. Rethwisch, D. bleibende Werth d. Laokoon.

Frankf. a. O., Kgl. Fricdr.-G. 27 S. — Voigt, D. Dichter

d. Aufrichtigen Tannengesellsch. zu Strassburg. Gross-

Lichter leide, Realsch. 39 S. — G. Busch, Buluers

Jugendliebe u. ihr Einlluss auf s. Leben u. s. Werte.

1. Dresd. • Johannstadl, I. Stadt. Realsch. 38 S. -
Emecke, Wie stellt Shakespeare in Romeo. Hamlet u.

Coriolanus d. Kampf zw. Leidenschaft, Willensfreiheit

u. Schicksal dar? Erfurt, Realsch. 13 S. — H. Cuers,

Bildg u. Bedtgswandel franz. Infinitive beim Ucbergzng

aus d. Latein. Frankf. a. O., Lcssing-G. 42 S. — Fr*.

Friedersdorff, Quellenstudien zu Petrarcas Africa. Hai*

a. S., Stadt. G. 20 S. — L. Hohmann, Stud. zu l.ua

Velez de Gucvaro. Hamburg, Oberrealsch. u. Realsch.

20 S.

Geschichte. O. Apelt, Ueb. Rankes Geschichtsphilo-

sophie. Eisenach, G. 1 7 S. — H. Otto, D. Streben d.

Könige von Frankr. nach d. röm. Kaiserkrone. Hadz-

mar, G. 9 S. — R. Le Mang, D. Darstellg d. schmal-

kald. Krieges in d. Dcnkwürdigktn Kais. Karts V. Dres

den, Annenschulc. 39 S. — M. Gehre, D. neue dtsch«

Kolonisation in Posen u. Westpreuss. Grossenhain.

Realsch. 55 S.

Geographie. P. Stange, Beitr. 2ur Landeskdc ?.

West-Patagonien. Erfurt, Realg. 24 S.

Kunstwissenschaften. L. Riemann, Ueb. eigenth.

bei Natur- u. oriental. Kulturvölkern vorkommende Ton,

reihen u. ihre Beziehgn zu d. Gesetzen d. Harmonie

Essen, G. 133 S. — J. Ziehen, Kunstgeschichtl. Er

läutergn zu Lessings Laokoon. Frankf. a. M., Kcafe

42 S.

Neu erschienene Werke,
vom 27. September bis 3. Oktober in der Redaktion eiogelielrrr

Achelis, Th., Grdzügc d. Lyrik Goethes. Bielefeld.

Velhagen & Klasing. M. 1.

Achenbach, K., Zum 150. Geburtstage Goethes.

[Pädagog. Abhdlgn. 49.] Bielefeld, Helmich. M- *-’•
'•

Allen, Katharine, The Treatment of Nature in

Poetry of the Roman Republic. [Bull, of the Univ. d

Wisconsin. No. 28.] Madison, Wisc. Cents 50.

Ardouin-Dumazet, Voyagc en France. 20 c Sene.

Paris, Berger- Levrault. Fr. 3,50. ...

Auxenti Dorostorensis epistula de fide, vita et ooi

Wulfilae im Zusammenhang der Dissertatio .Maxitfi^

contra Ambrosium hgb. von Frdr. KaufTmann. t
,c®r

u. Untersuchen zur Altgerman. Religionsgcsch. -J

Strassburg, Trübner. M. 16.

Bankwitz, A. . D. religiöse Lyrik d. Annette '

Droste-Hülshoff. [Berliner Beitr. z. german. u - r0^|t

Philol. XX. German. Abth. 9.] Brl.Ebering. M
- ^

B e r n h e i m , E. . Gesch.- Unterr. u. Gcseb- VA issesi^n.

n Verhältn. zur kultur- u. sozialgeschichtl.

Jh.s. [Pädagog. Zeit- u. Streitfragen. 56.]
"

,es

Behrend. M. 1.

C ata log d. Handbibliothek d. Kgl. Zoolog, u - • n ‘

' ^
polog. -Ethnograph. Museums in Dresden. Alpha -

u. systemat. Dresd., Burdach.

Christian von Troyes. I). Karrcnrilter (••*

^ v
u. D. Wilhclmsleben (Guillaume d'Angletcrre).

W. Foerstcr. Halle, Niemeyer. M. 20.

w
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Chroniken» D., d. dtschen Städte v. 14.— 16. Jh.
26. u. 27. Bd. Lp*., Hirzel. M. 16 u. 9.

Courbaud, E,, Lc Bas-Relief Romain ü Represen-
tations historiques. Paris, Fontemoing.
Encyklopädic d. Noturwissenschftn

, hgb. von W.
Förster, A. Kenngott u. A. I. Abth. 75. Lief., 111. Abth.
46.— 48. Lief. Brsl., Trcwcndt. Je M. 3.

Ettlinger, A., Leo Tolstoj. [Munckcrs Forschgn z.

neuer. Littgcsch. X.] Brl.
, Alexander Duncker. M. 2.

Gottlieb, Th., Büchersammlg Kaiser Maximilians I.

ID. Ambraser Handschriften. Beitr. z. Gesch. d. Wiener
Hofbibiiothek. I.] Lpz., Spirgatis. M. 8.

Grdriss d. iran. Philol., hgb. von W. Geiger u. E.
Kuhn. I. Bd., 2. Abth., 3. Lief. Strossb. . Trübner.
M. 5,50.

Gymnasiallehrer u. Volksschullehrer. [Pädagog.
Abhdlgn. 44.] Bielefeld, Hclmich. M. 0,60.

Hase, K. v., Kirchgesch. Lief. 4. 12. Aull. Lpz.,
Breitkopf & Härtel. M. 0,50.

Heimberger, J,, Strafrecht u. Medizin. Münch.,
Beck. M. 1,50.

Hymnus, D. , Jesu dulcis memoria, hgb. von W.
Bremmc. Mainz, Kirchheim. M. 5.

Jörgensen, J., Parabeln. Liebs, von Henriette
Gräfin Holstcin-Lcdreborg. Ebda. M. 0,65.

Ko pp, A., Dtschcs Volks- u. Studenten-! ,icd in vor-

klass. Zeit. Brl.. W. Hertz. M. 6.

Lagerlöf, Selma, Wunder d. Antichrist Roman.
Uebs. v. E. Brausewcttcr. Mainz, Kirchheim. M. 3,50.
Leinweber, A., D. Hereditatis Petitio. Brl., Carl

Heymann. M. 4.

Löffler, E., D. Geographie als Universitätsfach.

Koph., Lehmann & Stage (Lpz., Harrassowitz). M. 0,60.

Louis, R., Kranz Liszt. [Vorkämpfer d. Jahrh. 2.]

Brl., Georg Bondi. M. 2,50.

Mainzer, L., Ueb. Schülerausflüge. [Bartholomäus’
Pädagog. Abhdlgn. N. F. IV, 7.) Bielefeld, Hclmich.
M. 0,75.

Moltkes Krit. Aufsätze zur Gesch. d. Feldzüge von
1809, 1859, 1864, 1864, 1866 und 1870/71. Hgb. vom
Grossen Generalstabe, Abth. für Kricgsgesch. [Militärische

Werke. Gr. III, Th. II.] Brl., Mittler. M. 7.

Monatsschr.
, Allbaycr. Hgb. vom Hislor. Vcr. v.

Oberbayern. I, 1—3. Münch., Selbstverl. M. 7.

Oldcnberg, H., Aus Indien u. Iran. Brl., W. Hertz.

M. 4.

Rasch, E., Zum Wesen d. Erfindg. [Virchows
Sammlung getneinverst. wisscnsch. Vorträge. 324.]

Hamburg, A.-G. (vorm. Richter). M. 0,80.

Re ich eit, H., Rechts-Zeittafeln. Brl., Carl Heymann.
Geb. M. 3.

Richter, K., Ferdinand Freiligrath als Uebcrsctzer.

[Munckers Forschgn zur neuer. Littgesch. XL] Brl.,

Alexander Duncker. M. 2,70.

Samson-Himmelstjerna, H. v., Ueb. Wasserwirth-
schaft. [Virchows Sammlg gemcinvcrst. wisscnsch. Ver-

träge. 323.] Hambg, A.-G. (vorm. Richter). M. 1.

Schönbach, A. E., Beitr. z. Erklärg altdtsch.

Dichtwerke. I. D. älteren Minnesänger. [Sitzgsber. d.

Kais. Akad. d. Wiss. in Wien. Phil.-hist. Kl. CXLI, 2.]

Wien, Gerolds Sohn Komm.
Schultze, E., Volksbildg u. Volkswohlstand. Stettin,

Dannenberg. M. 1,60.

Sieveking, H., Genueser Finanzwesen. II. D. C-asa

di S. Giorgio. [Volkswirthschaftl. Abhdlgn d. bad. Hoch-
schulen. 111, 3.] Freiburg I. B., Mohr (Sicbcck).

Abonn.-Pr. M. 6, Einzel-Pr. M. 7.

Staub, H., D. Begriff d. ßörsentermingeschäftc im
§66 d. Börsengcsclzcs. Brl., Liebmann. M. 1.

Ville mon tce, G. de, Resistance electriquc et fluidite.

Paris, Gauthicr-Villars. Fr. 2,50.
Ziegler, Th., Friedr. Nietzsche. [Vorkämpfer d. Jahrh.

I.) Brl., Georg Bondi. M. 2,50.

Zimmer mann, 0., D. Totcnklage in d. altfranzös.

Chansons de Geste. [Berliner Beitr. f. german. u. ro-

man. Philol. XIX. Roman. Abth. 11.] Brl., Ebering.
M. 3,60.

Zöllner, Frdr.
, Einrichtg u. Vcrfassg d. Frucht-

bringenden Gesellschaft, vornchml. unt. d. Fürsten Lud-
wig zu Anhalt- Cöthen. Brl., Allg. dtsch. Sprachverein.
M. 1,80.

Demnächst erscheinende Werke.
Aus dem Gebiete des

Unterrichistvesen. Schmidt, Frdr., Gesch. d. Er-

ziehg d. pfälzisch. Wittelsbachcr. 49 Bog. Brl., A.

Hofmann & Comp. M. 22,50.

Philologie u. Litteraturgeschickte. König Alfreds

Ucbersetzg von Bedas Kirchengesch. (Schl.). Hgb. von
J. Schipper. Lpz-, Georg H. Wigand. M. 12. — Hamei,
R., Hannoversche Dramaturgie. Etwa 20 Bog. Hannov.,
Schaper. M. 4.

Geschichte. Foltz, M., Beitr. z. Gesch. d. Patri-

ciats in d. dtsch. Städten vor d. Ausbruch d. Zunft-

kämpfe. 6 Bog. Marburg, Eiwert. M. 1,60. — Immich,
M., Papst Innocenz XI. 1676—1689. Brl., Speyer &
Peters. M. 2,80. — Kaiser- u. Kanzlcrbriefe. Brief-

wechsel zw. Kaiser Wilhelm I. u. Fürst Bismarck. Hgb.
v. J. Penzler. Lpz., Walther Fiedler. M. 6,50. —
Wilmowski, G. von, Meine Erinnergn an Bismarck.

Etwa 16 Bog. Brsl., Trewendt. M. 4,80.

Rechts- if. Staatswissenschaft. Borgius, W.,
Dtschld u. d. Vereinigt. Staaten, c. handelspolitisch.

Rückblick. Brl., Guttentag. M. 3. — Junius redivivus,

D. sog. Zuchthausvorlage u. d. dtschc Reichstag. Brl.,

Luckhardt M. 2.

Zeitschriftenschau.

Theologie und Religionswissenschaft.

Theolog. Quartalschr. 81,4. Schanz, Zum Stud.

d. Thcol. in Amerika. — P. Vetter, D. Zeugnisse d.

vorexilisch. Propheten üb. d. Pentateuch. I. Arnos. —
Mausbach, D. Stetig d. hl. Thomas von Aquin zu

Maimonides in d. Lehre von d. Prophetie. — Rohling,
D. Ueberlcbenden 1 Kor. 15, 51.

Philosophie und Pädagogik.

Annales de Philosophie chrctienne- R. Eucken,
La conception de ta vie chez S. Augustin. I. — J.

Soury, Le lobe frontal et l’intelligence. — C. Piat,

L’influence de Socrate. — J. M. Grosj ean, Les fondc-

ments philosophiques du socialisme: IV. la production

de la richessc. — R. P. Lescoeur, De la valeur apo-

logetiquc des faits surnaturels: I. les demons dans

l’Evangile et l’occultismc contcmporain. — Ch. Denis,
Les contradicteurs de Lamennais. I.

Millhlgtt d. Geseltsch. f. ätsche Erziehgs - u. Schul-

gesch. IX, 3. F. Cohrs, E. für d. Schule bearbeitete

Ausgabe d. Heidelberg. Katechismus (1609). — W.
Toi sch er, D. Didaktik d. F.lias Bodinus. — G. Bauch,
Protokoll üb. d. Stellg d. Rektors d. Pfarrschule zu St.

Elisabet in Breslau zu d. Domscholastikus. — D. evgl.

Katechismusversuche bis auf Luthers Euchiridion. E.

Bitte um litterar. Untcrstützg.

Revue internal, de VEnseignement. 38, 9. Glas-

s o n ,
La Fncultc de Droit de Paris au 19« siede. — C.

Ducrcux, Les femmes et l’enseign. superieur en Hussie.

— M. Breal, Sur l’utilite des chaires de langucs orien-

tales en Province. — L. Cledat, La Reformc de l’Ortho-

graphie. — A. Beau ni er, Les etudiants russes. —
Roussel, Le College dautrefois et le lycec daujourd’hui.

Philologie und Literaturgeschichte.

Hermes. 34,4. E. Sch wart z, Timäos’ Geschichts-

werk. — R. Hcinze, Pctron u. d. griech. Roman. —
B. Niese, Beitr. z. Gesch. Arkadiens. 1. Schicksale d.

arkad. Bundes. 2. Wann wird Megalopolis gegründet?

Digitized by Google
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3. D. arkad. Bundesbcschluss für Phylarchos. 4. D.

arkad. Dekret für Magnesia am Mniandros. — B. Was--
zyiiski, Ueb. d. rechtl. Stetig d. Staatssklaven in Athen.
— G. Sorof, vo'ji«: n. in Xenoph. Anabasis. —
J. Heinemann, Theognidea. — U. v. Wilamowitz-
Moellendorff, Lese fruchte. — J. Oeri, Zu Aristoph.

Flut. 1028—30. — F. Münzer, E. „echt Tacitcischc“

Wcndg. — F. Stengel, Prophezeiung aus d.

— F. Boll, D. Kerykion als Sternbild. — C. Robert,
D. Schlusssccne d. Euripid. Bakchen.

Zlschr. /. titsch. Alterlh. u. dtsehe Litt. 43, 3. J.

Lunzer, Ueb. Dietrichs erste Ausfahrt — Edw. Schrö-
der, Zu Moriz von Craon; Wülpenwert u. Wülpen-
sand. — A. Gruhn, Erek u. tänzelet. — Anzeiger:
R. Henning, A. Meitzen, Siedlg u. Agrarwesen d.

Westgermanen u. Ostgermanen, d. Ketten. Römer, Finnen
u. Slaven; R. Mejborg, Nordiske bondergnnrdc i det 16.,

17. och 18. aarhundrede. I; J. Fritz. Dtsche Stadt-

anlagen. — A. Heusler, W. Luft, Stud. zu d. ältest,

germnn. Alphabeten. — J. Franc k. G.J. Boekenoogen,
De Zaanschc Volkstaal. — R. Meissner, H. Paul,
Dtsch. Wtb. — H. Lambel, G. Motz, Laurin u. d.

kleine Rosengarten. — A. Nolte, L. Grimm, Wolf-
ram v. Eschenbach u. d. Ztgcnosscn. I. Zur Entstehg
d. Farzival. — 0. Watzel, A. Kcrr, Godwi, e. Ka-
pitel dtsch. Romantik; C. Busse, Novalis' Lyrik.

Geschichte.
,

Neues Arch. f. Sachs. Gcsch. u. Allerihkde. 20, 3.

4. H. Frey tag, D. Wachstafelbücher d. Leipziger
Ralhcs aus d. 15. Jh. — E. Koch, Neue Beitr. z. Ge-
schichte d. sächs. Prinzenraubcs u. s. Wirkgn. — G.
Bauch, Dr. Joh. v. Kitzscher, e. meissn. Edelmann d.

Renaissance. — G. Müller, D. Unterrichtsbetrieb in d.
südlausitzer Landschulen um 1770.

Revue hisiorique. Septembre-Octobrc. A. Bour-
guet, Le duc de Choiseul et l'Angleterre. La mission
de M. de Bussy ä Londres. — Ch. Pctit-Dutaillis
et G. Monod, Une nouveile theoric sur la condam-
nnlion de Jean Sans-Terrc. — P. Bonne fon, Un me-
moire inedit de Dumouricz sur l'ctat de l'Europe en
1773. — A. Brette, Papiers et correspondance du
prince Emmanuel de Salm -Salm pendant la Revolution
frantjaise. 1. — L. Gallois, Les Grundkarten d'Alle-
magne.

Rivista di Storia anlica. Agosto. V. Costa nzi,
Preistoria e protistoria delP Attica. — V. Strazzulla,
Summa libelli de Trotilo Xiphoninque atque alias locis.

G. Porz io, Concctti greci nclle riformi dei Gracchi.— F. Mucnzer, Ancora sulI* cta di Valcrio Anziatc.
G. Iropea, Antonini nomen negli 'Scriptores hist.

Augustae«; La data della composizione dell' ultima bio-
grafia negli »Scriptorcs hist. Augustae*. Dnti cronolo-
gici intorno all» vita ed alle biografie di Flavio Vopisco,
Trebellio Pollionc cd Elio Lampridio. — E. Cocchia,
1t vnlore primitivo del nome Italia e la tradizione anti-
ochca. — C. Pascal, Di uno studio recente sul pro-
ccsso degli Scipioni. — L. A. M ich e lange li, A Pin-
daro, Pyth. VIII, 123—25. - F. Ramorino, Ligdamo
c Ovidio. Questioncina cronologica. *

Studi storici. H, 2. G. Santi ni, Cosma Ratmondi
unmmsta ed cpicureo. — G. Gcntilc. II concetto della
storia. — A. Crivcllucci. II pontiticato di Sabiniano,
pnmo successore di Grcgorio Magno; Ad Martini I pon-
tihcis Ep. XV; Ad Pauli Diaconi Hist. Lang. 111, 16. —
1;. Pintor, 11 dominio pisano ncU' Isola d Elba durnnte
n sec. XIV. G. Coggiola, Un ribalderia inedita del
card. Carlo Caraffa.

Rivista italiana di Nutttiswalica. XII, 2. G.
Lastcll ani, La zecca di Fano (cont.). — Fr. Mala-
guzzi, La zecca di Bologna. Dcscrizione delle Monete
(cont.). — S. Ambrosoli, 11 ripostiglio di Abbiate
grasso. — L. Rizzoli, Di una moncta inedita del ves-
covo di Losanna, Sebastiano di Monfalconc.

Geographie, Länder- und Völkerkunde.

Globus

.

LXXVI, 13. Ch. L. Henning, D. Onon

daga-Indinner d. Staates New York u. d. Sage von i
Gründg d. Confederation d. 5 Nationen durch Hiauntba.

— Huguet u. Peltier, El Golea. d. südlichste Stütz-

punkt d. Franzosen in d. alger. Sahara. — C. v. Hahn.

Religiöse Anschauungen u. Todtengedächtnissfeicr d.

Chewsuren.

Mitthlgn d. dtsch. Gesellsch. f. Natur- u.VotterUe

Ostasiens. VII, 2. P. Eh mann, D. Lieder d. htwätrt

Dichter. — K. Niura, Ueb. Jüjutsu od. Yawara. —
Falkner v. Sonnenburg, Stimmgsbilder aus Manila.

— A.Gramatzky , D. Inschrift d. Denkmals im Kizan en

bei Yamaguchi.

The Scottish Geographical Magazine. September.

A. Bcgg, Vancouver Island. — Fr. H. Skrine. Fron

London to Karachi in a Weck. — R. Blake White,

Brief Notes on the Glacial Phcnomena of Colombis

(South America). — A. D. Milnc, Notes fromthcEqia-

torial Province.

Annates de Geographie. 15 Septembrc. Bibliogra-

phie geographique annucllc. 1898.

Revue de Geographie. Septembre. A. Ammans,

Methode de transcription rationncllc generale des noms

geographiques (T. R. G.). — P. Risteihuber, Tribüne-,

fort des Triboques, pres Lauterbourg (Alsacc). - 1-

Eysseric, A la Cöte d’Ivoire. Note sur un Rapport

de mission scientitique. — G. RCge Isperger, Le roou-

vement geographique. — A. Guillotel, Berre et Toulun.

La navigation sous-marine et les conditions nouveöes

de la defense des ports. — M. -A. Leblond, Mähe dr

La Bourdonnais (suite).

Staats- und Rechtswissenschaft.

Soziale Praxis. VIII, 49. 51. L. Brentano, Ne-

gative u. positive Gewerkvereinspolitik IV. V. — W
H. Adler, Arbeiterschutz u. Kontrolmarke. — M- *

Schulz, D. Streik d. Berliner Steinarbeiter u. d. Eit»-

gungsamt d. Gewerbegerichts. — 50. von Franken-

berg, D. Reform d. Krankenversicherg. - G. Taube.

D. Gewerbeaufsicht in Preussen 1898. — F. Schott-

hoefer, D. Arbeiter d. französ. Tabakindustrie. - r-

Soctbcer, Wohngsnoth in Kiel. — Schalhorn. L

Stellg d. Kolonnenführers u. s. Gruppe im Baugcfferte.

— 51. 0. Festy, D. Arbeiter - BerufsgenoasemcM»

in Frankr. — F. s'chotthoefer, Rcorganisat. d. obent

Arbeitsraths in Frankr.

Kunstwissenschaft.

Gazette des Beaux-Arls. Septbre. Em i 1
F, -

Dilkc, Chardin et ses Oeuvres d Potsdum ct Stockholm

I. — W. de Seidlitz, L'Exposition Cranach a Otts»

— J. Buisson, Pierre Puvis de Chavannes. Souvenir»

intimes (fin). — H. Hymans, Antoine v
f
n

-

oX
1'cxposition de ses ocuvrcs ü Anvers. 1. — E. I

* *

Autour de Donatello: une nouvellc hist, de la scuip

florentinc (Marcel Reymond). I. — P* Desjar i

Les Salons de 1899. V.

Allgemeines.

Beil. z. Münch. Atlg. Zig. 211. ftir. Be»

Hörvermögen bei Taubstummen u. daraui tu

Sprachunterr. durch d. Gehör. — 212. " ^ ocr J
D. Wandlgn d. astronom. Weltbildes bis z.

, ,,

cg
^

n

le

‘

uf

213. A. Forel, D. verderbt Einfluss d.

d. Völker durch d. Vererbg des von ihm
^

Schodens. — 0. Ribbecks Reden u. Vorträge.
— -

H. Schneegans, D. Possenhafte, Burleske u- .

in Leben u. Kunst. — Vohsen, Ohrcnhetlkde o-

stummenunterr. - 215. Hofier. D. Dätnomsmwj"

Volksmedizin. — K. Peez, E. Besuch im '

216. G. Klcmperer, Justus v. Liebig u. d- - c

Dtsche Rundschau. 25, 12. E- Elster, Ka^

Die
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Schönkopf. — A. Frey, Aus C. F. Meyers Leben.

IV. V. — B. Dessau, D. gegenwärt. Stand d. Luft-

schiffahrLsproblems. — M. v. Brandt, Rudyard Kipling.

— L. Fricdlacnder, Gricchenld unt. d. Römern
(Schl.). — Engld in Aegypt. — G. Meyer von
Knonau, In L. Rankes Heimathsthal. — R. Steig,
Gräfin Reden. — W. Pastor, Wilh. Ranbe. — D. Lage
in Transvaal. — I’olit. Rundschau. — R. Fick, F. Max
Müllers Bcitr. zur vergleich. Mythologie.

Revue critique. 33, 35. A. Bouche-Leclercq,
L'Astrologie grecque. — II Cantare di Fiorio c Bianci-

fiorc cd. da V. Crescini. Vol. II. — A. Cartellieri.
Philipp II. August. 2. Buch (s. DLZ. 1899. Nr. 36). - A.* !

E. Schönbach, D. Anfänge d. dtschen Minnesangs (s.
|

Sp. 1555); E. Stilgcbaucr, Gesch. d. Minnesangs. — C. I

Jirecek, D. Bedtg v. Ragusa in d. Handclsgcsch. d.
|

M.-A.s. — P. H. Browne, Hist, of Scotland, t. I. —
|

R. de Vissac, Les Barons de Chätcauncuf de Mäzene.
— E. d' Eichthal, Socialismc et Problemes sociaux.
— A. d’Ancona. Spigolature nell archivio della polizia

austriaca di Milano. — 36. R. Smend, Lehrb. d.

alitcstamentl. Rclig.-Gesch, 2. Aufl.; A. Jülicher, D.

Glcichnissredcn Jesu. I. Bd. 2. Aull. — H. S. Cronin,
Cod. purpureus Petropolitanus; P. M. Barnard, Clement
of Alexandria’s biblical text; P. Corssen, 2 neue
Frgm. d. Weingartener Prophetenhdschr. — P. Wer nie,

D. synopt. Frage. — M. Niedermann, Stud. zur Gesch.

d. latein. Wortbildg. — M. Schultz, De Plinii Episto-

lis quncstiones chronologicae (s. DLZ. 1899, Nr. 31).

— Titi Livi ab urbe condita libri. Ed. primnm cur. I

G. Weissenborn, ed. alteram cur. M. Müller, II, 1.

— G. Bulard, Les trailcs de Saint- Germain (1679).

— P. I.acombc, Esquissc d'un enseignement base sur

la Psychologie de l’enfant. — 37. G raffin, Le synode

de Mar Jcsuyab. — O. Cartellieri. Abt Suger v. St.

Denis (s. DLZ. 1899, Nr. 29). — A. Tobler, Vermischte
Beiträge zur franzos. Gramm. 3. R. — G. Lene, Les
Substantifs postverbaux dans la langue fran^aise. — F.

Reyssic, Le Cardinal de Bouillon; H. Cherot, A pro-

pos de la disgrtice du Cardinal de Bouillon. Lettre inc-

dite de Bourdaloue au Cardinal, suivic de quatres lettres

extraites des Pensees. — E. Martin u. H. Lienhart,
Wtb. d. clsäss. Mundarten. V. — G. Lcopardi, Scritti

letterari ordinati c riveduti sugli autografie sulle Stampe
corrctte dnll' autore per cura di Giov. Mestica con Dis*

corso procmialc. — 38. E. Amclincau, Les nouvclles

fouilles d'Abydos, 1895/96, et Le Tombeau d'Ösiris. —
J. Krall, Grdriss d. altoriental. Gesch. I: Bis auf Kyros.
— J. *E. Quibell, The Ramcsseum, with translations

and comments by W. Spiegelbcrg, and the Tromb
of Ptah-hctep, copicd by R. F. E. Paget and A. A.

Piric, with comments by F. LI. Griffith. — J.-E.

Quibell, El-Kab. — Sophocle, (Kdipe ä Colone, trad.

en vers p. Ph. Martinon. — A. Lcroux, Le Massif

. Central. — N. Machiavelli , II Principe. Tcsto critico n
1 cura di Gius. Lisio. — J. Garsou, Les crcatcurs de

la legende napoleoiyennc, Barthelemy et Mcry. — Chr.
Garnier, T. R. G. Methode de Transcription rationelle

|

generale des Noms geogruphiques. — R. Koehler,
Kleinere Schriften zur Märchen forschg, hgb. von J. Boltc.
— H. H. Johnston, A hist, of the Colonization of

Africa by alien Races. — L. Proben lus, Ursprg d.

Kultur. I. Ursprg d. afrikan. Kulturen (s. DLZ. 1898,

Nr. 51/52). — Conferences sur les administrations tuni-

siennes faites en 1898 ä l’Hotel des Socictcs fram;ai.scs

ä Tunis. — L. de Seilhac, Los Congres ouvriers cn

France 1876—1897.

Anzeigen.
Geschichtliche und statistische

Beiträge zur Frage der Gleichstellung

der Oberlehrer

mit den Richtern unterster Instanz.

Denkschrift

lies Oldenburger Oberlehrer-Vereins.

66 S. gr. 8“. M. i,8o.

Oldenburg i. G. Ad. Littmann.

Soeben erschienen:

Pel Cinquentesimo anno d’insegna-

raento di Enrico Pessina. W’'
Napoli, Gallcria Umberto 77.

Riccardo Marghieri.

Für oder Wider

die Berufung in Strafsachen?
Von Dr. Herrn. Ortloff,

Landgerichts -Rath a. D.

Gr. 8 Ü
. 6 Bog. M. 1,20.

München.
J. Schweitzer Verlag (Arthur Seiher).

20 Bünde der Zeitschr. der dtsch.-morgenl. Gcscllsch-,

auch einzeln, billigst zu verkaufen. Gef. Off. sub

74, Berlin Postamt 7.

In unserem Verlage erschien

:

Zur Frage der psychischen

Entwickelung der Kindersprache.

Von Dr. phil. Emil Rzesnitzek.

— 40 S. gr. 8 °. M. 0.90.
* *

Breslau. G. P. Aderholz’ Buchhandlung.

Demnächst erscheint in griechischer Sprache:

Katalog
des

Inschriften-Museums von Athen
herausgegeben von der

Archäologischen Gesellschaft.

Bd. 1. Acropolis- Inschriften.

Heft 1 . A rchaische f ’otivilisch riftcn

.

Hgb. von H. I>. l.olling.

155 S. 4" nebst 1 Schrifttafel. ~ -

Athen. Beck,
Internat, und Universitätsbuchhandlung,

Z. G.
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^&eröer*fd?e ^erCags^cinbruttg, ^frciBurg im Sörti«gau.

«Soeben flnb crfcfjienen unb burdf aflc Qiutyfyanbftmgen gu beheben:

BiblißOhe 8tadieil. Unter Mitwirkung von Prof. Dr. W. Fell, Prof. Dr. J. Felten, Prof. Dr. G. Hoberg, Prof.

Dr. N. Peters, Prof. Dr. A. Schäfer, Prof. Dr. P. Vetter herausgegeben von Prof. Dr. 0. Bardenlicwer.
Mit Approbation des hochw. Herrn Erzbischofs von Freiburg.

IV. Band, 4. Heft: Paulus und die Gemeinde von Korinth auf Grund der beiden Korintherbriefe.

Von Dr. J. Rohr. gr. 8°. (XII u. 158 S.) M. 3.60.— Dasselbe. IV. Band. (4 Hefte.) gr. 8*. (XXXVIII u. 522 S.) M. 12.

<^eSl,l
IS
er,

t
Dr (?f)ttjient(jutnb. Sfdjte Sfuflage. .ftercmSgegeben uon Dr. 5. Skalier.

Sitt Slpprobation be$ $fTrn Srjbifdjofs oon ^reiburg.

Grfler $anb: $er Beweis bf& 6(>rittfntb»m&. Srfie SCbtljeifung. 8°. (XL u. 570 6.) A/. 4; geb.

tn X.nginal*£albfranibanb M. 5.80.
Sir fl(i)ir «uflagr tiefe« ©erfe* erfarint Bieter ln 20 i!iefriunfleii U. I. - 6ejn». 5 ©dnben k M- d

.
«e6. k M. 5JA.

rXiOherg, Dr. (S., £it ($eilC|t0 nad) b«in l'itcralftntt erllart. SHit Äpprobatiou b«S bodiro. form {frjbiffyf?

bon ,jretburg. gr. 8". (L u. 416 ©.) M. 9; gcb. in $mlbfrans Af. 11.

^ jlriüjcT ift bou beinfeltrn ®eifaffer CTfdiicnrn

nt* «• i v\*vir
<r überlebt unb itodj brm Uitrraljinn rrflärt. Wit 'itpprebalion br« Jjoditü. iwrru ötjHjibpf« m gmiutj

Br. » • IAaaII II. 3J0 |g.) M. 8 .

Geschichte
der

Reichsfreiherrlichen Familie von Friesen

Dresden -N.

Ernst Freiherrn von Friesen,
Generalmajor z. D.

Bde gr. 8°. 53 Bog. Text mit zahlreichen Wappenbildern,
12 Stammtafeln und einer Karte.

Broschirt M. 20.

Verlagsbuchhandlung C. Heinrich.

Bn-Iag tum Jrauj liirdjl|ctm tit Haitij.
3“ brjiclKn burd) olle ©iidjfjanDtungcn.

©oebrn etfdpni;

Ht mthgr beg Attttd)vtft.

*°" felma gajcrlöf.
2iutorijirte Heberfetsuitg aus bem Sd)irebijdicu non

8 x n P jJS r a it fe w e t f e r.
**" 8 "'

<IV “• «8 ©.) Brei« 8«<J. 3». 3.50; in ©aloilbanb Bl. 5.-. TB»
Bk „»orbbeut|$e allgemeine äeitung“ <9h. 61) Mreibt u. n. übet bc.« Original:

Sin ^oniau ttom tl briitr irifjnm unb $o}iafisutus.

ftebmb hoi"lJSn'
b.'?' 2jÄri

l
®'lm “ Cbgerlbf, in bet Steifte bet erfien lebenben (Amebif^en

’ 8a b!b!nh.fi • !
»“<?.,««n'^nn. SSiraHet" »oßenbet, 5a« mofil geeignet ifl, ndfeitige *«Al“”8 I“

(Sbthlentbum , 1 ’I «übe b,„ Sebnnfen »an bem @?genfa|, unb ben »e|i<bti»8t» •«
b ijlentbum unb bojntlttmu«, unb bietet eine maljrljaftc Ueberffltle reiner geflaltenber Bcefte.“

Verlag von Ferdinand Sehlhiintjh in Paderborn.
Grabmann Martin, Der Genius der Werke des hl. Thomas und die Gottesidee.

erlaubn* «
U

S. gr. 8
ahr

br

UC

M.o
r

8tr
hMOSOPhiC U”d 3pcku," tivc Theolo3ie ) Mit kircl,lich"' ^

Tessen-Wasierski, F. y., Ltc. Prof., Die Grundlagen des Wunderhegriffes nach
Ihomas von Aqnin . H2 S. Rr. s. br. M. 3,00.

Verantwortlicher“-V ür. K.chard II ö hmV/ Berlin. Verlag: Wilhelm Hertz (Besuche Buch!,an«
Berlm W. 9, Lmkalraase 33/34. - Druck von E Buchbinder in Neu-Ruppm.
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INHALT:
Theologie und Rellglonswlstensohaft.

Taylor, Oxyrhynchus Logia and
Apocryphal Gospels. (Ord. Univ.-
Prof. Dr. theol. H. Holtzmann,
Strassburg.)

Eberhardt, Ev. Joh. c. 21. (Pfarrer

Christian Rauch, Rehborn.)

Philosophie.

Ruths, Fundamentalgesetze der psy-
chischen Phänomene. (Ord. Univ.*
Prof. Dr. Oswald Külpc, Würzburg.)

Unterrlehtiwesea.

Hürbin, Statuten der Juristen -Uni-
versität Pavia 1396. (Ord. Univ.-
Prof. Dr. Max Conrat, Amsterdam.)

Schrift-, Buch- und Bibliothekswesen.

Poirce et Lamouroux, Catalogue
abrege de la Bibliotheque Sainte-

Genevievc. (Oberbibliothekar a. d.

Univ.-Bibliothek Dr. Arnim Graesei,
Berlin.)

Philologie und Utteraturgeschlchte.

Jastrow, Religion of Babylonia and
Assyria. (Ord. Univ. - Prof. Dr.

Peter Jensen, Marburg.)
Polanski, Labialisatlon und Pala-

talisation im Neuslavischcn. (Ord. i

Univ.-Prof. Geh. Rath Dr. Wladis-
j

laus Rehring, Breslau.)

Harvard Studics in Classical
Philology. IX. (Privatdoz. Dr.

Rudolf Helm, Berlin.)

Niedermann, Studien zur Geschichte
der lateinischen Wortbildung;

Sommer, Die Komparationssuffixe

im Lateinischen. (Aord. Univ.-Prof.

Dr. Felix Sohnsen
,
Bonn.)

Nor een, Svenska Etymologier;

Tamm, Om Avledningsändelser hos
svenska substantiv. (Ord. Univ.-

Prof. Dr. Ferdinand Detter, Prag.)

Guizot, Montaigne. (Ord. Univ.-

Prof. Dr. Philipp August Becker,

Budapest.)

Coli, II paradiso terrcstrc Dantesco.

(Oberlehrer Dr. Berthotd Wiese

,

Halle.)
Beschichte.

Richter, Annalen des Deutschen

Reichs im Zeitalter Heinrichs IV.,

, Heinrichs V. u. Lothars von Sachsen.

(Abtheilungsdirector d. Monumenta
Germaniae historica Prof. Dr. Os-

wald Holder -Egger, Berlin.)

Bär, Verfassung und Verwaltung von

Koblenz bis 1 500. (Assistent am
Stadtarchiv Dr. Hermann Keussen,

Köln.)

Reuss, De scriptoribus rerum Alsati-

carum historicis. (Dr. Alfred Over-

mann, Strassburg.)

Geographie, Linder- und Völkerkunde.

H ä b 1 e r , Wallfahrtsbuch des Hcrman-
nus Künig von Vach und Pilger-

reise der Deutschen nach Santiago
de Compostclla. (Prof. Dr. F. Lau-
chert. München.)

Rechts- und Staitswlesensohaften.

von Inama-Sterncgg, Deutsche
Wirtschaftsgeschichte in den letzten

Jahrhunderten des Mittelalters. I.

(Ord. Univ.-Prof. Dr. Arnold Luschin
v. Ebengreuth, Graz.)

Gross, Handbuch für Untersuchungs-

richter als System der Kriminalistik.

(Ord. Univ.-Prof. Geh. Justizrath

Dr. Franz t». Liszt, Berlin.)

Moderne Dlohtung.

Jacobscn, GesammelteWerke. Uebs.

von Marie Herzfeld u. R. F. Arnold.

(Ord. Univ.-Prof. Dr. Albert Köster,

Leipzig.)

otlzen und MIHheilwgon.

Gelehrte Gesellschaften und Personal-

veränderungen, Inhalt neu erschie-

nener Zeitschriften , neu erschie-

nene und demnächst erscheinende

Schriften; Entgegnung von Fürst
und Antwort von Werner.

Theologie und Religionswissenschaft.

Charles Taylor, The Oxyrhynchus Logia and
the Apocryphal Gospels. Oxford, Clarendon Press

(London, Henry Frowde), 1899. VI u. 105 S. 8°.

Sh. 2. 6 d.

Der Vf., master of St. Jobn’s College in Cam-
bridge, führt häufig ein schon vor 7 Jahren von
ihm veröffentlichtes Werk an (The witness of

Ilermas to tbe four gospels), dessen unmögliche
Resultate (Ircnäus soll den Vier-Evangelien-Kanon
von Hermas übernommen haben u. dgl.) für ihn

auch jetzt noch Gültigkeit zu besitzen scheinen.

Jedenfalls ragen Reminiscenzen an sein Hermas-
Buch überall in den Gedankengang hinein (vgl.

z. B. S. 58). Doch begnügt er sich neuerdings

vielfach mit einem „perhaps“. So bezüglich

seines Versuches, nachzuweisen, dass Spuren der

vor einigen Jahren entdeckten und schon in einer

Fluth von Veröffentlichungen behandelten 8 Logia

im Evangelium Thomae zu bemerken seien, wie

wenn z. B. hier das Jesuskind den Mann, der

sich beim Holzspalten den Fuss verletzt hat,

heilt mit den Worten: „Stehe auf, spalte dein

Holz und gedenke meiner“, dort aber das 5.

Logion den Satz enthält: „Spalte das Holz, und

ich bin dort!“ Natürlich wird zu Gunsten dieser

Kombination die zur Erklärung jenes Logions

bereits von Andern beigezogene Stelle des Pre-

digers Salomo 10, 9 aufgeboten, in welcher
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auch unser Vf. einen Fingerzeig behufs richtiger

Erfassung des Logions sieht und letzteres dem-
gemäss auf den Sinn von noiu w tQyov anv im

Evangelium Thomae bringt. Zusammen mit der
so überaus schwer herstellbaren ersten Hälfte

des 5. Logions würde also etwa die Meinung
sein: .Wo ihrer zwei sind, ist Gott bei ihnen,

ja wo nur einer ist, bin ich bei ihm, auch beim
Steineheben und Holzspalten“. Aber es ist eben
nicht davon die Rede, dass Christus bei dem
Stein- oder Holzarbeiter, sondern dass er in und
unter Holz und Stein zu finden ist. Die „pan-
theistische Deutung“ scheint mir unvermeidlich.
Das vom 4. Logion allein übrig gebliebene rijv

TtxmxtCav verbindet unser Vf. mit dem 3. Logion
in ansprechender Weise. Ueberbaupt finden
sich bei ihm manche scharfsinnige Beobachtungen,
und ein Hauptwerth der Veröffentlichung besteht
in der Menge von Berührungspunkten, welche
aufgespürt werden, um die Logia in Beziehung
zu der gesammten biblischen und urchristlicben
Littcratur zu setzen. Hin und wieder finden
sich unter diesen massenhaften Zitaten auch solche,
die zu weiterem Nachdenken Anlass geben.

Strassburg i. E. H. Holtzmann.

Max Eberhardt, Ev. Joh. c. 21. Ein exegeti-
scher Versuch als Beitrag zur johanneischcn Frage.
Leipzig, Dürrschc Buchhandlung, 1897. 83 S 8“
M. 1,80.

Da Joh. 20 mit einem feierlichen Schlüsse
endigt, sind die Ansichten über das noch fol-

gende 21. Kapitel getheilt; ob es nämlich als
Nachtrag des gleichen Verfassers oder als Zu-
satz eines ihm Nahestehenden oder als berichti-
gende Erweiterung eines späteren Schriftstellers
anzusehen sei. Eberhardt giebt S. 7—-19 eine
genaue und lichtvolle Oricntirung über die Ge-
schichte der Exegese. In dem darauf folgenden
Haupttheil des Buches (S. 20-72) bietet er eine
von Vers zu Vers, von Wort zu Wort vorschrei-
tendc Auslegung des 21. Kapitels und sucht nach-
zuweisen, dass mit Ausnahme der beiden letzten,
von einem Späteren herrührenden, Verse „der
Verfasser von c. 21 mit dem 4. Evangelisten
identisch sei“. Durch Untersuchung des Sprach-
charakters nach Wortschatz und Stil (S. 73— 78)
kommt er zn dem gleichen Ergebnisse, dass
wir in c. 21 einen späteren Nachtrag von der
Hand des 4. Evangelisten haben. Derselbe re-
produzirt theils schriftliche Quellen, besonders
Mrk, theils mündliche Ueberlieferung. „Diese
Vereinigung von primären uud sekundären Zügen
lasst uns als Verfasser von Joh. 21 einen direk-
ten Jünger des Ap. Joh. vermuthen.“ Die an
Mrk anklingenden Bestandtheile hält E. mit P.
Rohrbach (dessen Schrift „Der Schluss des
Markusevangeliums“ in DLZ. 1894, Sp. 1314 16
besprochen ist), für Bruchstücke aus dem verloren
gegangenen Schluss des 2. Evangeliums.

Es hätte sich verlohnt, wenn E. auf die Arbeit

Rohrbachs näher eingegangen wäre. Seine Exe-

gese hätte dadurch manche Veränderung erfahren.

Seine littcrarische Vergleichung des c. 21 mit

c. 1 — 20 ist zwar sehr eingehend, aber man ver-

misst eine Hervorhebung des Unterschieds im

Inhalt beider Stöcke, wozu Rohrbach S. 41 f.

anleitet, ferner eine Antwort auf die Frage nach

dem Zweck dieses Nachtrags und seiner Stellung

in der Geschichte des ncutestamentlichen Kanons

(Rohrbach 47, 65 usw.). Daher bietet E.s Unter-

suchung, so sorgfältig sie über frühere .Ansichten

berichtet, nicht einmal den neuesten Stand der

johanneiseben Frage, geschweige ihre Lösung.

Er richtet seine Absicht zwar nur auf die Autor-

schaft von c. 21, aber diese ist aus der Einzel-,

exegese allein nicht zu ermitteln.

Rehborn. Chr. Rauch.

Philosophie.

Ch. Ruths, Induktive Untersuchungen über die

Fundaracntalgesetze der psychischen Phänomene.

Allgemeine Einleitung: Eine neue Forschungs-

methode. Bd. I: Experimental-Untersuchun-
gen über Musikphantomc und ein daraus er-

schlossenes Grundgesetz der Entstehung, der Wieder-

gabe und der Aufnahme von Tonwerken. DarmslaJt,

H. L. Schlapp, 1898. IV u. 43; XX u. 455 S. 8’.

M. 1,20 u. 8.

Es ist nicht leicht, dem Vf. dieser Schriften

gerecht zu werden. Das hohe Selbstbewusstsein,

mit dem er seine neue Methode und seine neuen

Entdeckungen vorträgt, die Voraussetzung, dass

er mit Vorurtheilen seiner Zeit einen schweren

Kampf zu bestehen haben werde, die Art, wie

er von vornherein Prioritätsansprüche geltend

macht und sich gegen Plagiate, die er erwartet,

verwahrt — all diese langen und langweiligen

Auseinandersetzungen kontrastiren so augenfällig

mit den Mängeln, die seiner Arbeit anhafien,

dass sie das Gegentheil von dem, was der Vi.

beabsichtigt, hervorzubringen drohen. Anderer-

seits ist jedoch nicht zu verkennen, dass «m

ehrliches Streben nach wissenschaftlicher Ge-

nauigkeit und nach einer Bereicherung unserer

Erkenntniss das Ganze durchzieht. Ebenso

wenig lässt sich bestreiten, dass beachtenswert«4

Beobachtungen und Vermuthungen darin enthalten

sind. So glauben wir denn auf diese Sachlage

dadurch Rücksicht nehmen zu sollen, dass "*r

unseren Bericht etwas ausführlicher gestalten.

Auch dem Vf. hoffen wir damit den besten Dan»

für seine mühsamen und zeitraubenden Loter-

suchungen abzustatten.

Ruths geht in der Allgemeinen K i n I c i t u

o

&

von der Annahme aus, „dass es grosse Fundamen

talgesctze der psychischen Phänomene £c
en

müsse, und ist der Ansicht, dass er selbst niJt

Hüte exakter induktiver Methoden „wenig*“*
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zu einem Tlieilc dieser Gesetze gelangt“ sei.

Die Grundlage für seine Untersuchungen hat die

Beobachtung gebildet, dass sich im Traume die

mannigfaltigsten Wandlungen an der wahrge-

nommenen Erscheinungswelt vollziehen. Personen,

die wir kennen, können sich uns im Traume mit

anderen Kleidern, Köpfen, Augen usw. vorstellen.

Es müssen daher, so scbliesst R., Kleider, Köpfe
usw. als besondere Partialphänomene im Gehirn

existiren. Daraus erwächst die Aufgabe, die

psychischen Elemente durch eine Analyse der

Träume im Vergleich mit den Wahrnehmungs-
inhalten zu cruircn. So hat denn der Vf. seit

dem Jahre 1890 Traumphänomene an sich und

Anderen registrirt und einer Analyse unterzogen.

Das Resultat sei ein völliger Widerspruch gegen
alle bisherigen Grundanschauungen über die psy-

chischen Phänomene. Während man bisher der

Ansicht gewesen sei, dass das Psychische „ein

Einheitliches und Untheilbares“ sei, zerfällt es

nach ihm „in Elemente und Elementverbindungen,

die bis zu gewissem Grade selbständig in Millio-

nen von Erinnerungen im Gehirn angesammelt

werden“. Ausserdem habe man bisher die psy-

chischen Phänomene „als relativ und individuell“

betrachtet, d. h. behauptet, dass die Wirkung
eines und desselben Phänomens „von Fall zu

Fall und von Person zu Person verschieden sei“,

wobei natürlich „eine erfolgreiche induktive Be-

handlung der psychischen Phänomene unmöglich“

war. Dagegen stellt R. ein absolutes Gesetz,

das Progressionsgesetz, auf, nach dem die

einzelnen psychischen Elemente und Komplexe
für einander eintreten sollen. Dasselbe besagt,

„dass sich die absolut stärkeren Elemente statt

ähnlicher schwächerer Elemente substituiren“.

Diesem Gesetz wird eine gewaltige Bedeutung

beigemessen, es wird mit dem Prinzip des Kampfes
ums Dasein, mit den chemischen Substitutions-

prozessen verglichen, das allgemeine Gesetz des

Irrthums und der Reklame wird ihm subsumirt,

die Organisation des Gehirns ist von ihm erst

geschaffen worden, nicht nur die Phantasie, son-

dern auch alle psychischen Erregungen und

Leidenschaften, sowie die Geisteskrankheiten

stehen unter seiner Herrschaft, und es wird die

Grundlage für eine Umgestaltung aller induktiven

Wissenschaften abgeben. Aehnlichkcit bedeutet

hierbei stets „die Thatsache gleicher Tbeilele-

mente“, zwei psychische Phänomene heissen „ähn-

lich, wenn sie in wesentlichen oder charakteristi-

schen Elementen oder Elemcntenkomplexcn über-

einstimmen“. Von zwei ähnlichen Wahrnehmun-
gen, Vorstellungen oder Erinnerungen ferner

wird diejenige progressiv genannt, die „wesent-

liche Elemente oder Elementenkomplexc mit

dem Charakter des Leuchtenderen, des Glänzen-

deren, des schärfer Ausgeprägten, des plasti-

scher Hervortretenden, des lebhafter Bewegten,
des Intensiveren, des Grösseren, des Vielfache-

ren, des Stärkeren oder des Weitergehenden

enthält“

.

In dem ersten Bande sind neben solchen

weit ausgesponnenen allgemeinen Betrachtungen,

aus denen wir bereits einiges Wesentliche mitge-

theilt haben, noch speziellere Untersuchungen über

Musik- und Schlummerphantome enthalten.

Der Vf. versteht unter Musikphantomen die bei

einem relativ geringen Prozentsatz von Personen

aus Anlass und unter dem bestimmenden Einfluss

von Musikstücken unwillkürlich auftretenden leb-

haften Vorstellungen vorzugsweise optischer Art.

Zwei geeignete Versuchspersonen wurden in Con-

certen und Opernaufführungen an ihnen unbe-

kannten Werken verschiedener Art daraufhin ge-

prüft. Nach dem Schluss eines jeden Satzes einer

Symphonie z. B. liess sich der Vf. rasch über die

beobachteten Phantome berichten, nach dem Ende

des Concertes wurde zu Hause ein Protokoll dar-

über aufgenommen. Es ist klar und wird auch

von dem Vf. zugestanden, dass auf diese Weise
nur ein Extrakt aus den wirklich beobachteten

Phantomen zu Stande kam, ebenso, dass die

Beziehungen zwischen den musikalischen Elemen-

ten (Tonfolge, Rhythmus, Klangfarbe usw.) und

den ihnen entsprechenden Phantomen nicht fest-

gestellt werden konnten. Es handelte sich nur

um die grobe Beantwortung der allgemeinen

Fragen, ob die Versuchspersonen unter einander

in ihren Aussagen übereinstimmten, und ob sie

dort, wo ein Programm oder ein Operntext über

die Absicht des Komponisten Aufschluss gaben,

sich in Vorstellungen, die dieser Absicht konform

waren, bewegten. Diese beiden Fragen lassen

sich auf Grund des Versuchsmaterials nur an-

nähernd und in gewissen Fällen bejahen. Von

einer „exakten“ Bestimmung, etwa auf Grund

einer Statistik der Uebereinstimmungen und Ab-

weichungen, ist natürlich gar nicht die Rede.

Ein kritischer Forscher, der R. nicht ist, würde

sich in der Litteratur nach ähnlichen Unter-

suchungen umgesehen und vor weitgehenden

Schlüssen gehütet haben. Der Vf. scheint nur

die ersten Beobachtungen über das sog. Farben-

hören zu kennen; dass es eine umfassende und

vielseitige Litteratur über diese Frage giebt, dass

auch bereits genauere Beobachtungen über den

Ausdruck der Musik in seiner Weise, aber mit

viel ungünstigerem Erfolge angestellt worden

sind, scheint ihm gänzlich fremd zu sein. Um
so mehr lässt er seine Phantasie spielen, formu-

lirt Hauptgesetze und verkündet mit Trompeten-

stossen deren welthistorische Bedeutung. Es

steht ihm fest, dass diese Phantome „keine zu-

fälligen Assoziationen“ sind, sondern auf einem

„ursprünglich gesetzmässigen Uebergang zwischen

den einzelnen Gehirnsphären“ beruhen. Er hält

den Schluss „für zwingend und unabweisbar“,

dass in dem Haupte des schaffenden I ondichters

„unbewusste qualitative Momente von der Vor-
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Stellungssphäre des Gesichts nach der thätigen

Gehörssphäre“ übergegangen seien, und dass in

dem die Komposition hörenden Gehirn wieder

der umgekehrte Prozess stattfinde. Selbstver-

ständlich lassen sich daher bestimmte Phantome

bestimmten Tönen und Tonmassen zuordnen,

aber der Zusammenhang zwischen ihnen sei ein

unbewusster. Ferner liefert die Erscheinung den

„Beweis“, dass Gesichts- und Gehörssphäre ge-

meinsame qualitative Elemente haben. Die Phan-

tome ermöglichen endlich ein gewisses Verständ-

niss für eine grosse Symphonie, während der

Gebildete sich durch jahrelanges Studium zu

einem solchen Verständniss erst emporringen

müsse. Je grösser und genialer eine Komposi-

tion ist, um so stärker und glänzender sind aueb

nach R. die Phantome. Durch sie wird also

auch für eine „absolute Kunstkritik“ die Grund-

lage geschaffen.

Sehr ähnlich den Musikphantomen sind die

Schlummerphantome, die „bei vielen Personen“

vor dem Einschlafen oder direkt nach dem Er-

wachen als „besondere helle Phänomene“ vor-

züglich in der Gesicbtssphäre auftreten. R. hat

eine grössere Anzahl dieser Erscheinungen, die

bei einer der beiden oben erwähnten Versuchs-

personen häufig vorkamen, registrirt und auf

frühere bewusste Elemente und Anregungen
zurückgeführt. Auch ihre Entstehung ist ein

unbewusster Prozess, wobei die früheren Er-

fahrungen nach dem Substitutions- und Pro-

gressionsgesetz mitwirken sollen. Das was
sonst noch in ihnen eine Rolle spielt, ist den
gleichzeitigen Wahrnehmungsprozessen zu ver-

danken. Dem Progressionsgesetz ist auch hier

wieder das Hauptinteresse des Vf.s zugewandt.
Ausserdem ist er der Ansicht, den Prozess des

künstlerischen Schaffens, namentlich in Bezug auf

die Bildung von Metaphern und Vergleichen,

durch seine Beobachtungen verständlich gemacht
und zum ersten Male eine plausible Erklärung
für die Entstehung der Mythen geliefert zu haben.

So soll die Sage vom Orpheus und der Wirkung
seiner Musik auf Phantome zurückgehen, die die

Griechen beim Anhören von Musik gehabt, so

soll Hermes eine ausgesprochene Traumgestalt
sein, weil man im Traume nicht selten sich

selbst oder andere als fliegend wahrnimmt.
Schwebt man dabei über eine Strasse hin, so
tauchen die Scheidewege deutlich in der Traum-
vorstellung auf — darin liegt nach R. „der Grund,
weshalb Hermes zu einem Gott der Wanderer
und der reisenden Kauflcutc wird, weshalb die
Bilder des Gottes an Strassen und besonders an
Kreuzwegen aufgestellt wurden“. Wir können
es den Mythologen überlassen, sich mit diesen
seltsamen Theoriccn näher zu befassen, natür-
lich unter Wahrung der vom Vf. bei dieser Ge-
legenheit besonders nachdrücklich geltend ge-
machten Prioritätsansprüche.

Nach dieser Uebersicht des Hauptinhalts der

R.sehen Schriften seien noch in aller Kürze

einige kritische Bemerkungen vorgebracht. Die

fleissigcn Untersuchungen des Vf.s leiden na-

mentlich an zwei Mängeln, erstlich an der Nei-

gung zu voreiligen Induktionen, zweitens an einer

ungenügenden Kenntniss der Methoden und Er-

gebnisse der modernen Psychologie. Von dem

ersten Mangel zeugt vornehmlich die Aufstellung

des Progressionsgesetzes. Dass sich ähnliche

Vorstellungen für einander substituiren, ist ein in

der Psychologie wohlbekannter, wenn auch nicht

immer Substitutionsgesetz genannter Thatbe-

stand. Dass aber dabei stets eine progressive

Richtung cingehaltcn werde, dafür hat der Vf.

auch nicht den Schatten eines Beweises beige-

bracht. Hätte er einigermaassen korrekte psy-

chologische Grundanschauungen, so wäre ihm die

Geltung eines solchen „absoluten“ Gesetzes von

vornherein unwahrscheinlich gewesen, und hätte

er dort, wo sie vorzuliegen schien, nach ihren

besonderen Bedingungen gefragt und geforscht.

Bei der Art, wie er sein Protokoll gewann,

war ein relatives Ueberwiegen progressiver

Fälle zu erwarten. Mehr als das aber er-

giebt sich selbst aus den mitgetheälten Proto-

kollen nicht. Ebenso stellen sich seine Schlüsse

über den Ausdruck der Musik, um diese noch

zu erwähnen, als voreilige Induktionen dar. Der

zweite Mangel offenbart 9ich z. B. in der An-

nahme eines schweren Kampfes mit der herr-

schenden Lehre von der Einheitlichkeit und Un-

theilbarkeit des Psychischen. Im Zeitalter der

„Psychologie ohne Seele“ sollte dieser Kampf

doch nicht so gar schwer sein. Er offenbart

sich aber besonders auch in dem Fehlen einer

eigentlich psychologischen Denk- und Ausdrucks-

weise. Im Hinblick auf die bevorstehenden wei-

teren Veröffentlichungen des Vf.s sei noch auf

eine formelle Unzulänglichkeit seiner Darstellung

hingewiesen. Wir vermissen eine dctaillirte Glie-

derung des Inhalts. Ganze Kapitel von 20 und

mehr Seiten enthalten auch nicht einen einzigen

Abschnitt. Im Uebrigen ist der Ausdruck frisch,

klar und nicht selten von einer ansprechenden Be-

geisterung für den Gegenstand der Betrachtung

durchweht.

Würzburg. O. Külpe.

Unterrichtswesen.

Die Statuten der Juristen - Universität Pay3

vom Jahr 1396, hgb. von Jos. Hör bin-

[Jahrcsbcr. üb. d. Höhere Lehranstalt zu Luzern er

das Schuljahr 1897/98.) Luzern, Buchdruckerei von

Räber & Cie, 1898. 80 S. 4°. M. 1,20.

Im J. 1361 unter Galeazzo II erhielt Pava

ein Studium generale utriusque iuris, welchem im

J. 1392 durch päpstliches Privileg auch eine

theologische Fakultät beigefügt wurde. Galeazzos
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Tod i. J. 1402 that der Universität, welche be-

reits eine Blüthe entwickelt und besonders als

Rechtsschule geglänzt hatte, grossen Eintrag,

bis die Restauration unter Filippo Maria Visconti

i. J.
1412 die Anstalt zu grosser Höhe erhob,

auf welcher sie sich lange erhielt und Hörer
von allen Seiten, besonders auch aus Deutsch-

land, versammelte. Die Statuten der Universi-

tät sind bisher unbekannt gewesen: der Heraus-

geber hat das Verdienst, sie aufgefunden zu

haben. Bei Gelegenheit seiner Nachforschungen

über Peter von Andlau im Staatsarchiv der Stadt

Basel ist Hürbin einem Manuskript unter der

Bezeichnung R. II oder Erziehungsakten X, 2

begegnet, welches sich als eine vermutlich durch

Peter selbst während seines Aufenthalts in Italien

vcranlasste Abschrift der ‘Ordinaciones et statuta

studii Papiensis* vom J. 1396 darstellt.

Es ist dankenswerth, dass der Hgb. die

Handschrift, welche neben den Statuten in 106

Kapiteln eine Anzahl ‘Addiciones nove ad supra-

dicta statuta* enthält, bat Abdrucken lassen.

Hierauf beschränkt sich im Wesentlichen seine

Arbeit, von aphoristischer Verwerthung des In-

halts der Statuten für Deniflesche Aufstellungen

und für die Schweizer Gclehrtcngcschichte abge-

sehen. Demnach beschränkt sich auch das Ur-

theil des Ref. auf die Editionsleistung H.s. Völlig

befriedigt sie mich nicht. Der Hgb. berichtet,

dass die Hdschr. zahlreiche Abkürzungen und

häufige Auslassungen zeigt: von der Auflösung

der erstcrcn abgesehen, begnügt sich H. damit,

die Vorlage einfach zu reproduziren. Dass sich

Fehler des bei H. gedruckten Textes aus fal-

scher Lesung und irrthümlicher Auflösung der

Siglen erklären, wage ich nicht zu behaupten,

da ich die Basler Handschrift nicht eingesehen

habe: jedenfalls ist aber der Text gar nicht

selten fehlerhaft und, selbst abgesehen von den

Lücken, um deren Ergänzung H. sich nicht be-

müht hat, zuweilen nicht lesbar. Nun mag cs ja im

Allgemeinen seine Berechtigung haben
,
dass die

Editio princeps am füglichsten einfache Wieder-

gabe der Handschrift ist: indes für einen Text,

u'ie der von H. herausgegebene, gilt es doch

mit nichten, da in absehbarer Zeit keine text-

kritischen Bemühungen ihn erfassen werden, der

heutige Leser und Forscher der mittelalterlichen

Universitätsgeschichtc aber das Interesse hat,

wenn auch unter Wahrung aller durch die Philo-

logie gebotenen Kautelcn, einen flüssigen Text

vor sich zu haben.

Amsterdam. Max Conrat (Cohn).

Schrift-, Buch- und Bibliothekswesen.

E. Poir6e et G. Lamouroux, Les elements

d’une grande bibliotheque. Catalogue abrege

de la Bibliotheque Sainte-Genevieve. Introduc-

tion par H. Lavoix. Paris, Firmin- Didot, 1897.

XXXVII u. 1015 S. 8*. Fr. 16.

Nach der Bibliotheque nationale, die bekannt-

lich mit dem Drucke ihrer Kataloge begonnen

hat, ist die Sainte-Genevieve die besuchteste in

Paris. Wenn daher jene vor dem Riesenunter-

nehmen eines gedruckten Catalogue general ihrer

ungeheuren Bücherbestände nicht zurückschreckte

— hoffentlich wird der Kostenpunkt für den Fort-

gang nicht verhängnisvoll — so konnte es die

weit kleinere St. Genevieve um so leichter wagen,

für ihre zahlreichen Besucher einen gedruckten

Katalog herzustellen. Elemente nennt sich der

Katalog, weil er nicht die sämmtlichen Bücher

der Sammlung, sondern lediglich eine Auswahl

für praktische Zwecke verzeichnet. Weggelassen

sind Massen von nie verlangten Brochuren, ver-

altete Werke, ja ganze Abtheilungen wie die

Theologie und das kanonische Recht, für die

andere, auf diesen Gebieten vollständigere Pariser

Bibliotheken wie die Mazarine eintreten.

Nach Wissenschaften geordnet und mit einem

alphabetischen Register versehen, enthält der

sorgfältig bearbeitete Katalog etwa 30000 Werke
mit 80000 Bänden. Der inzwischen verstorbene

Direktor der Bibliothek hat dem Bande eine Ein-

leitung „Les Bibliotheques et leur public“ bei-

gegeben, deren Lektüre dem Bücherfreund einen

wirklichen Genuss bereitet. St. Genevieve ist

die einzige Bibliothek, die 1790 aus einer Abtei

unversehrt und vollzählig in den Besitz des Staats

übergegangen ist. Damals 38000 Drucke und

2000 Handschriften umfassend, zählt sie gegen-

wärtig 4000 Manuskripte und einen Bücherschatz

von rund 200000 Bänden, der sic in den Stand

setzt, neben der Bibliotheque Mazarine, der Biblio-

tbeque de l’Arsenal und den grösseren Spezial-

bibliothekcn wie des Conscrvatoire des arts et

des metiers, der Chambre de commerce, des

Ministere de la justice, des Museum d’histoire

naturelle usw. den Benutzerstrom wenigstens theil-

weise von der grossen Centrale, der Bibliotheque

nationale, abzulenkcn.

Steglitz b. Berlin. A. Graesei.

Philologie und Litteraturgeschichte.

Morris Jastrow, The Religion of Babyionia and

Assyria. [Handbooks on the History of Religion*

ed. by Morris Jastrow. Vol. II.) Boston, Ginn

& Comp., 1898. XII S., 1 Bl. u. 780 S. 8° mit

1 Karte.

Dank der energischen Arbeit der Assyriolugie

kennen wir heute von der assyrisch-babylonischen

Mythologie sehr viel, ausserordentlich viel mehr

als von der irgend eines anderen semitischen

Volkes, aber mehr als eine Summe zusammen-

hangsloser Einzelheiten, denn als ein geschlosse-

nes Ganzes. Ucberall klaffende Lücken, wenig

Kontakte, viel Sicheres, mehr Zweifelhaftes und
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eine Welt von Unbekanntem. Es lässt sich

darum nur noch wenig davon, nicht aber die

assyrisch-babylonische Mythologie im Zusammen-

hänge für die Laienwelt darstellen, und wer das

thut, thut es auf die unvermeidliche Gefahr hin,

die gesicherten Thatsachen ungebührlich schwer

mit Hypothesen zu belasten. Unter solchen Um-
ständen kann eine „ Religion of Babylonia and

Assyria“ keine „Religion von Babylonien und

Assyrien“ nach unserra Sprachgebrauch sein.

Aber: mundus vult dccipi — ergo decipiatur.

Und wenn denn nun einmal für Wissbegierige

ein Buch mit dem Titel des Jastrowschcn ge-

schrieben werden musste, so ist sein Buch aus

manchen Gründen besser am Platz, als das Aller-

meiste von dem, was über einschlägige Dinge
bisher dem Laien geboten worden ist. Man
muss anerkennen, dass Jastrow mit grossem
Ernst und grosser Gewissenhaftigkeit wie auch

Vorurteilslosigkeit Allen, Alten und Jungen, bei

der Verw ertung ihrer Arbeiten gerecht geworden
ist. Er wrird von Brauchbarem schwerlich etwas

Erhebliches übersehen haben. Und seine Text-
erklärungen, die Basis seiner Ausführungen, sind

jedenfalls im Grossen und Ganzen nicht schlech-

ter als die seiner Vorgänger. Allerdings ist er

auch nur selten über sie hinausgekommen und,

wo ihm nicht tüchtige Uebersctzungen Vorlagen,

w'.mdelt er gar oft seltsame Wege. Da aber
seine Mythologie auf dem sprachlichen Befunde
basirt, so wird man verstehen, was die Folge ist.

Es ist hier nicht der Ort zur Einzelkritik.

Es w äre viel, sehr viel zu berichtigen in Einzel-

heiten, untergeordneten Kleinigkeiten und wich-
tigen Hauptsachen. Gleichwohl — im Grossen
und Ganzen bekommt der Laie durch J.s Buch
eine gute Vorstellung von der assyrisch-babyloni-
schen Mythologie, so wreit wir heute in sie cin-

gedrungen sind, und der Index und die umfang-
reiche Bibliographie auf S. 708— 738 sichern
ihm und „seiner treuen Mitarbeiterin H. B. J.“,
d. i. seiner Frau, den aufrichtigen Dank seiner
Fachgenossen.

Marburg- P. Jensen.

Peter Polanski, Die Labialisation und Palatali-
sation im Neuslavischen. Berlin, S. Calvary & Co.,
1898. VIII u. 81 S. M. 3.

Unter Neuslavisch versteht der Vf. das Son-
dcrleben der einzelnen slavischcn Sprachgruppen
gegenüber dem erschlossenen Stand der gemein-
slavischen Sprache; die Labialisation äussert sich
als „Rundung", die Palatalisation als „Verengung“
der Laute. Der Vf. bespricht die einzelnen Er-
scheinungen in systematischer Anordnung, zum
l hed in parallelen Kategorien; es sind bekannte
Kundgebungen der slavischcn Sprachen: kuoii,
ttuga für kon, uoga, Jis für les usw., nur in
eine andere Terminologie gesteckt. Erschöpft
sind die in die beiden Sphären fallenden Er-

scheinungen nicht: vergessen sind Fälle wie russ.

moloko Milch für mltko, wofür incleko erwartet

wird, auch einer Art von „Labialisation“, durch

den Einfluss des harten l bewirkt; unbemerkt

sind Formen wie kerig, sterig im Kleinrussischen,

welche zugleich Beweis sind für den Zusammen-

hang des Kleinrussischen mit dem Grossrussischen;

vergessen ist das verhärtete poln. iresoly heiter für

wiesiofyt welches in dem Familiennamen Wicsi»

lowski erhalten ist; unbeachtet geblieben ist im

Polnischen die eigenartige „Labialisation“ nosft,

chodzPl für itosil, chodzit, wobei zu vgl. dial.

osiot, krzesotko\ ebenso die Aussprache des t als

u (kotto für koto)\ unerwähnt geblieben sind auch

solche Erscheinungen, welche mit büg, nozka

Zusammengehen, und welche Potcbnja mit „slavi-

scher Position“ erklärt, wie brzeg Ufer, cktib

Brod, pan Herr usw. Auch nicht alle Hilfsmittel

scheinen benutzt zu sein, für das Kleinrussische

scheinen ^iteckij und Ogonowskij unbeachtet ge-

blieben zu sein; die Mundart der Kurpiken mit

der eigenartigen Palatalisirung in psies Hund,

bzies Teufel ist vernachlässigt. Nichtsdestoweni-

ger muss anerkannt werden, dass der Vf. die

sehr belehrenden Erscheinungen unter einen

neuen Gesichtspunkt gebracht und in sehr reich-

haltiger, interessanter Weise vorgeführt hat.

Breslau. W. Nehring.

Harvard Studies in Classical Philology.

Editcd by a Committee of the Classical Instmctors of

Harvard University. Vol. IX. Boston, Ginn & Com-

pany, 1898. VII u. 174 S. 8*. Geb. Sh. 8.

Der Band ist zum grössten Tbeil dem An-

denken der Professoren G. M. Lane und F. D.

Allen gewidmet, deren vorzügliches Bildniss das

hübsch ausgestattete Buch schmückt, und deren

Lebensbeschreibung von Morgan und Green-

ough beigefügt ist. Ihre Hinterlassenschalt an

mehr oder w'eniger vollendeten Aufsätzen lüilt

die erste Hälfte des Bandes, so von Lanc einige

textkritische Beiträge, eine Sammlung von ver-

steckten Versen und Zitaten im Sueton, von

Allen eine kurze Besprechung des saturnischen

Versmasses zu Gunsten der quantitirenden Ab-

fassung, Etymologisches, Bemerkungen zu hon-

pides, z. B. über die Thanatosszenc in der A -

kestis, die er für interpolirt hält, und ein Aufsatz

über den delphischen Apollohymnus. Dann logt

nach dem Muster von L.s Arbeit eine Sammlung

versteckter Verszitate aus Livius, zusammciigt

stellt von Morgan, und aus dem Nachlass tun

Onions eine Veröffentlichung von Randglossen

zum Nonius aus dem Marleianus, dem Gudianus,

dem Parisinus und dem Escorialcnsis. Einen

träcbtlichen Theil in dem Buche nehmen die unt

^
Lindsays Leitung gemachten Studien zu I

auWS

ein. Da sammelt Manning Belege, um g*2^

Klotz, Grundzüge altröm. Metrik (Lcipz- •

S. 56 zu beweisen, dass auch in den inneren
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kungcn iambiseber und trochäischer Metra sowohl
bei einsilbigen wie bei zweisilbigen Wörtern die

Kürzung langer Silben nach dem Gesetz der

breves breviantes vorkommt. Dieselbe Kürzung
langer Silben unter dem Einfluss vorausgegangencr
kurzer behandelt Peters, wo sic nach muta cum
liquida angenommen ist, und sucht sie wegen der

ausserordentlich geringen Anzahl von Fällen zu

tilgen. Die Deklination griechischer Wörter bei

Plautus untersucht Hopkins; Plautus folgt seinen

Zeitgenossen darin, dass er den griechischen

Wörtern eine lateinische Form giebt, wobei er

dem Zufall in ganz unwissenschaftlicher Weise
Kaum giebt. Prescott sucht die Frage zu lösen,

wie es komme, dass der Ambrosianus Personen-

namen liefert, wo die recensio Palatina nur Beruf

oder Alter in den Szenenüberschriften angiebt. Er
erklärt das dadurch, dass im Archetypus der

Palatiniscbcn Hdschr.n eine Zeile für den Rubri-

cator freigelassen war, damit er die Namen ein-

füge. Das geschah aber nie. Wo nun doch

in diesen Hdschr.n Eigennamen in den Ueber-

schriften Vorkommen, sind säe aus dem Text er-

gänzt. Die Fälle, die dieser Annahme zu wider-

sprechen scheinen, werden untersucht. Das Ver-

hältnis des Codex vetus zum Ursinianus be-

spricht Gillcspic, angeregt durch Scyffcrts

Behauptung (Berl. phil. Wochenschr. 1896 S.

1550), dass der Archetypus des Co.dex Vetus

älter sei als die Quelle von D und von den

andern Hdschr.n E, V, I. Er prüft die einzelnen

Stellen und kommt zu dein Ergebniss, das durch

die Uebereinstimmung in der Paginirung von

Vetus und D noch bestätigt wird, dass eine ge-

meinsame Quelle all dieser Handschriften anzu-

nehraen und dem Vetus nicht ein besonderer

Werth gegenüber den andern zuzuschreiben ist.

Den Gebrauch einzelner Wortgruppen und Wörter

{pperae preiittm, Philippus, quid opusl verbis, ob-

secro
)

stellt Bryant zusammen. Lindsay giebt

einige Beobachtungen über plautinische Wörter,

so die Erklärung der Umschreibung des griechi-

schen £ durch cch in manchen Fällen aus der

Volkssprache, während in seltenen Worten die

gebildete Umschreibung durch ch stattfand, sodann

über den Gebrauch von Unui und Mini, die pleo-

nastische Verbindung otttnis lotus, die vielleicht

in manchen Versen, wo nur lotus oder omttis

steht, eine Emendation an die Hand geben kann,

endlich die Erklärung von ttuJlus aus ne-nn(u)lu$,

woraus dann erst iillus abgeleitet wird, was

seine Bestätigung findet in dem viel seltneren

Gebrauch von ullus bei Plautus so wie in der

am häufigsten vorkommenden Verwendung des

ullus bei der Negation. Den letzten Aufsatz des

Buches bildet eine umfassende Untersuchung von

Hodgman über die Metrik der lateinischen me-

trischen Inschriften, saturnische und daktylische

ausgenommen.

Wilmersdorf b. Berlin. R. Helm.

Max Niedermann, Studien zur Geschichte der

lateinischen Wortbildung. Baseler Habilitations-

schrift. [S.-A. aus Bd. X der Indogermanischen For-

schungen, hgb. von K. B rügmann u. W. St reit

-

berg.] Strassburg, Karl J. Trübner, 1899. 38 S. 8®.

Ferdinand Sommer, Die Komparationssuffixe im

Lateinischen. Leipziger Habilitationsschrift. [S.-A.

aus Bd. XI derselben Zeitschrift.] Ebda, 1899. I Bl.

u. 98 S. 8°.

Mit Freude begrüsse ich es, dass zwei junge

Gelehrte den Stoff der Arbeiten, die ihnen die

Pforten der akademischen Laufbahn zu eröffnen

bestimmt waren, der nominalen Stammbildungs-

lehre des Lateinischen entnommen haben. Hier

wie überhaupt auf dem Gebiete der Stammbil-

dungsichre harren noch wreite Felder des kundi-

gen, philologische Tiefe und sprachwissenschaft-

liche Schärfe vereinenden Bearbeiters, und bei

der Begabung, von der die Schriften der Vff.

Zeugniss ablegen, zweifle ich nicht, dass beide,

wenn sie dem von ihnen dieses Mal gewählten

Gebiete treu bleiben, auch in Zukunft auf ihm

schöne Früchte ernten werden. Mögen sie sich

nur nicht an den sprachlichen Thatsacben, die

die gängigen Handbücher verzeichnen, genügen

lassen
,

sondern sich bestreben , das landläufige

Material aus eigener Kenntniss der primären

Quellen, die längst nicht ausgeschöpft sind, zu

vermehren und zu vervollkommnen. Schätzt man
beide Arbeiten gegeneinander ab, so muss man
der schweizerischen den grösseren Reichthum an

originellen Ideen zuerkennen, freilich auch die

grössere Kühnheit, die sich oft nicht scheut,

weitreichende Kombinationen auf schmaler und

schwanker Grundlage aufzubauen. Die deut-

sche hält sich im Ganzen an die von anderen

ausgesprochenen Meinungen, unter denen sie in

besonnener, fast überall des Beifalls würdiger

Weise ihre Auswahl trifft; eigene neue Ansichten

stellt sie mehr nur in Einzelheiten und Neben-

punkten auf.

I. Niedermann trägt neue Erklärungen vor

für die Herkunft der Suffixe -do- in gclidus,

lucidus usw., -edula in ficedula, mottedula usw.,

-cio- in Afrcitts, Apuleius usw., -ulcnlo- (-ilento-)

und -öso- in mustulentus, pcslilenlus, formostts

usw., -etum in bucefutu, mtcelum usw. und des

Präfixes vc- in vecors vesanus usw. Ueber-

zeugend sind mir seine Darlegungen über -do-,

in denen er die herrschende Theorie be-

kämpft, die in gelidus , lucidus usw. Zusammen-

setzungen mit einem Nomen agentis von der

Wurzel do 'geben’ oder dhc 'setzen’ sieht, und

die Annahme begründet, dass den Grundstock

dieses Typus Weiterbildungen zu einfachen Ad-

jektiven, wie lucidus zu *loucos = gr. Xevxog,

slolidus zu *stolus (vgl. slolo), vtvidus zu vivos

usw. ausmachen; er weist für sie, z. I h. mit

Hilfe seines der Wissenschaft zu früh entrissenen

Lehrers Kögel, Anhaltspunkte in den verwandten
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Sprachen nach, deren Zahl sich wohl noch ver-

grössem lässt. Sehr beachtenswerth ist ferner

seine Verknüpfung von -ulentus mit olere, bei

der er von vinoJenlus, sanguinoJenhts, violentus,

fraudulentus und ähnlichen Wörtern ausgebt; sie

fusst auf der bekannten Herleitung des griech.

*(üd7]$ von o£(0,
die Wackernagel, gleichfalls ein

Lehrer des Vf.s, vor Jahren gegeben hat und

nun in einer Mittheilung an den letzteren in

geistvoller, wenn auch nicht einwandsfreier

Weise auf das Lateinische überträgt, indem er

vinösus u. ä. als *vino-ods-os *'Weinduft besitzend’

(-ods- zu odor, Stamm odos-) deutet. Gegen die

anderen Vermuthungen Niedermanns habe ich

mehr oder minder starke Bedenken, die auszu-

führen freilich hier der Raum fehlt. Nur ein

Beispiel zur Charakteristik, buctium, senticelum,

busliceium sollen mit -cetum =
.
gallisch ceto-

(besser caelo-) ‘Wald*, got. haipi ‘Feld’ zusam-

mengesetzt sein. Dasselbe Substantiv soll in

ficetum, tu,.cetum, nucetum und ähnlichen Wör-
tern stecken, die aus *fici-celum , *iunci-cetum.

*nuci-celum entstanden seien. Sie seien von den
Römern als fic-etum, iunc-elum nuc-iluiit empfun-

den worden und hätten den Anlass zur Ablösung
des Suffixes -etum gegeben. Aber dürfen wir

die Bildungen auf -etum von den gleichbedeuten-

den auf -ectum, -ictum wie careclum, dumectum,
ftlictum, salictum losreissen? Die letzteren zei-

gen, dass -to- das eigentliche Suffix ist; das -e-

davor ist vermutblich auf eine Stufe mit dem in

-edo und sonst erscheinenden zu stellen. Muss
ich also in diesem und in anderen Punkten dem
Vf. widersprechen, so erkenne ich doch mit Ver-
gnügen den .Scharfsinn an, von dem alle seine
Deutungen, auch die, die ich für unrichtig halte,

e 'nSegeljen sind. Nur ein ärgerlicher Lapsus
stört: S. 225 verbindet N. in dem Lucrezvers
VI 1261 copta comeniens ex omni morbida parle
morbida mit parte anstatt mit cvpia.

2. Sommer, der vorläufig nur den ersten,
die komparativischen Suffixe behandelnden Theil
seiner Arbeit veröffentlicht, nimmt mit grosser
Gewissenhaftigkeit alle Fälle durch, die die kom-
parativischen oder komparativischer Geltung nahe
kommenden Suffixe -Jo-, -ero- und -tero -ios-
aufweisen und in lautlicher, morphologischer, se-
masiologischer Hinsicht zu Bemerkungen Anlass
geben. Stellenweise hätte er sich, da seine
Ausführungen doch wohl für Kenner, nicht für
Anfänger bestimmt sind, etwas knapper fassen
sollen. Im Uebrigen kann man, wie schon an-
gedeutet, seinen Entscheidungen fast überall
beipflichten und fühlt sich nur selten zum Ein-
spruch herausgefordert. So bei seiner Behand-
lung der ‘Deteriorativ’bildungen auf -aslro-
(/jliaster, lotaster, ealvaster usw.) S. 31 ff., die
nicht nur an und für sich wenig wahrscheinlich,
sondern auch deshalb unzulänglich ist, weil sie
auf griechische Formen wie das offenbar analoge

XaCfiatfr^ov ‘Fresssack, Schlund', das uns durch

Herodas 4, 46 bekannt geworden ist, keine

Rücksicht nimmt. Im Zusammenhang mit seinem

eigentlichen Thema bespricht der Vf. manche

Fragen der lateinischen Lautlehre; so die Be-

dingungen der Vokalsynkope (S. 35 ff.) und die

des Wandels von dj und gj im Wortinnem za

/ (S. 78 ff. 83 ff.). Ueber den Grad der Sicher-

heit, den seine Aufstellungen hierüber bean-

spruchen können, giebt er sich selbst keinen

Täuschungen hin. Bei der letztgenannten Er-

scheinung trägt die Dürftigkeit des Materials

die Hauptschuld an dieser Unsicherheit. Bei der

Synkope sind die Regeln, die S. für Eintreten

und Unterbleiben glaubt geben zu können, zu-

nächst recht bestechend, sie gerathen aber ins

Wanken, sowie man über die von ihm beige-

brachten Fälle hinausgeht und weitere heran-

zieht; wieder einmal empfindet man die dringende

Nothwendigkeit, dass dieses für alle Tbeile des

lateinischen Sprachgebäudes hochwichtige Phä-

nomen nicht wie - bis jetzt immer nur nebenher

bei Gelegenheit anders gerichteter Untersuchun-

gen abgethan, sondern zum Gegenstand einer

besonderen, sämmtliche Beispiele umfassenden

Bearbeitung gemacht werde. — Zu S. 63 sei

bemerkt, dass die Auffassung von parum als

‘Spaltforra’ von parvom zuerst von Skutsch

Berl. phil.. Wochenschr. 1895, Sp. 1333 ausge-

sprochen worden ist.

Bonn. Felix Solmscn.

Adolf Noreen, Svenska Etymologier.

Fredr. Tamm, Om Avledningsändclser bns

svenska substantiv deras historia och nutida

förekomst.

[Skrifter utgifna af K. Ilumanistiska Vetcuskaps-

samfundet i Upsala. V. 3 und 4.] Upsnla, 189'-

76 u. 93 S. 8°.

In der ersten Schrift trägt Noreen «ine An-

zahl recht ansprechender Etymologien vor. Id»

mache hier auf einige von allgemeineren Ii»tcr
’

esse aufmerksam: S. 6 wird der Pflanzenname

Baldersbru, über welchen bekanntlich auch Bugge

in den Studier gehandelt hat, als ‘Herrenkragen,

entsprechend den gewöhnlichen Bezeichnungen

prüslkrage oder muttkkrona erklärt. Damit wäre

ein weiteres angebliches Zeugniss für die ein-

stige Popularität des Gottes Baldr aus der ^ eh

geschafft. — S. 22 wird auf die Unmöglichkeit

des Zusammenhanges von Nöregr (mit 6)
mlt

nord- aufmerksam gemacht, und dafür die DcU

tung als ‘regio angusta* (zum Stamm: nor*'

lett. närs ‘Klammer’ vorgeschlagen. — S.

Lerche ( *hvwr-ik-a ‘Sängerin’, eine Bildung 01,1

ires-Suffix von der Wurzel in gr.

lat. la-mentum, lä-trare, got. Ictian
;

das Lbutüi

wie in andern Thiernamen. — S. 33 sc

gubbe zu norw. güva ‘gebeugt dasitzen ;
dane

J*

eine andere wahrscheinlichere Erklärung, n -
in)Kl
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gubbe : *gubn-, gumn- (vgl. ist. gumttar ‘Männer
1

)= schwed. slabbe : isl. stafn ( damit

wäre auch die Beziehung zu gtttnma ‘alte Frau’

hergestcllt. — S. 42 wird schwed. lördag ‘Sams-
tag’ von isl. laug ‘Bad’ getrennt, wegen norw.
laugurdag und schwed. logltordagher (vgl. schwed.

ättehög, soknemän mit Wegfall des r
( R). N.

sicht in dem ersten Bestandteil isl. laußr, ver-

wandt mit schwed. (ask-)lut ‘Aschenlauge’; *lau-

dur ) laugur und mit Ausfall des d vor r laur

7or; über die Sitte, am Samstag das Haupt mit

Aschenlauge zu waschen, s. Fritzners Ordbog II,

428. — S. 71. Torsmattad stellt N. zu isl.

purpr ‘Verminderung’
;
ebenso gehört porri, der

isl. Name des Januar nicht zu purr ‘trocken’,

sondern auch zu Puerra\ also ‘Monat, wo die

Wintervot räthe zu Ende gehen’.

Tamm, der Herausgeber des etymologischen

Wörterbuchs der schwedischen Sprache, giebt in

der oben genannten Schrift eine Besprechung der

schwedischen Ablcitungsendungen, in Gruppen und

innerhalb derselben alphabetisch geordnet, als

Nachschlagebüchlein gut verwendbar.

Prag. F. Detter.

Guillaume Guizot, Montaigne. Etudcs et Frag-

ments. (Kuvre posthume publiec par les soins de

M. Auguste Salles, avec une preface de M.

Emile Faguct. Paris, Hachcttc ct Cie., 1899. XLl
u. 269 S. 8°. Fr. 3,50.

‘Auseinandersetzungen mit Montaigne’ könnte

man diese losen Blätter betiteln, welche pietät-

volle Hände nach dem Tode ihres Vf.s gesam-

melt haben, um sie der Ocffentlichkeit zu über-

geben. Durch eine frühe Neigung zu Montaigne

hingezogen, hatte Guizot (der Sohn des Ministers)

den geistvollen Skeptiker zum Gegenstand seiner

ersten Vorlesung genommen und seitdem nie auf-

gebört, sich mit ihm zu befassen und Materialien

zu einer definitiven Ausgabe der Essais zu sam-

meln. Dabei war ihm der Gegensatz des eige-

nen glaubensstrengen Charakters zur schillernden

und zersetzenden Proteusnatur des ewigen Zweif-

lers mehr und mehr zum Bewusstsein gekommen,
ohne dass er es vermocht hätte, sich dem be-

strickenden Reiz des liebgewonnenen Schrift-

stellers zu entziehen. So bieten uns die ge-

sammelten Fragmente — Niederschriften zu Vor-

lesungszwecken, Vorarbeiten zum unvollendeten

Hauptwerke seines Lebens, zerstreute Einfälle

usw. — das fesselnde Schauspiel eines feinen

Geistes, der sich zu gleicher Zeit im Banne

eines höheren Genies und in Auflehnung gegen
dieses befindet, und den hohen ästhetischen Genuss
eines wohldurchdachten, jeder Feinheit des Ge-
dankens sich anschmiegenden, künstlerisch empfun-

denen Stils.

Budapest. Ph. Aug. Becker.

Edoardo Coli, II paradiso terrestre Dantesco.
[Pubblicazioni del R. istituto di studi superiori pra-

tici e di perfezionamento in Firenze. Sezione di

iilosofia c lettere.] Florenz. Tipografia G. Carnesecchi

e figli, 1897. VII, 1 Bl. u. 254 S. Lex.- 8° mit 25

Holzschnitten. L. 12.

Ich würde nicht anstehen, dies Buch eines

strebsamen und tüchtigen jungen italienischen Ge-
lehrten eine vorzügliche Leistung zu nennen, wenn
es nicht einerseits oft Nebensachen mit gleicher

Wichtigkeit behandelte, wie das Thema selber

und andrerseits das von Vorgängern Geleistete

unterschätzte oder überhaupt unberücksichtigt

Hesse. Hier hätte also ein Mangel, dort eine

übermässige Fülle ausgeglichen werden sollen.

Das Buch bleibt aber ein sehr willkommener

und wichtiger Beitrag zur Entwicklung der Vor-

stellung vom irdischen Paradiese von den An-

fängen bis auf Dantes herrliche Schöpfung. Es
gliedert sich, nach einer Einleitung, die Dantes

Darstellung analysirt und den Zweck der Arbeit

auseinandersetzt, in neun inhaltreiche Kapitel.

Das erste stellt die ältesten Uebcrliefcrungen

vom irdischen Paradiese dar und bespricht be-

sonders eingehend das enge Verhältnis Dantes

zur biblischen Ueberlieferung. Die Kapitel 2 bis

6 behandeln das irdische Paradies nach der An-

schauung der Kirchenväter, Theologen, Geo-
graphen — hier erläutern viele Abbildungen

das Vorgetragene — , der Legenden und Visio-

nen und endlich der Dichter. Die übrigen drei

Kapitel sind Dante gewidmet: das siebente stellt

die Topographie seines irdischen Paradieses dar,

das achte dessen Allegorie, das letzte hebt die

Kunst der Darstellung hervor. Im Einzelnen

sind noch manche wichtige Dantefragen er-

örtert, z. B. der Fall Lucifers und die Entstehung

des Fegefeuerberges, der moute dilettoso und der

ursprüngliche Keim der Göttlichen Komödie.

Man wird dem Vf. schwerlich beipflichten, wenn
er das irdische Paradies dafür ansiebt. Die zu

Anfang erwähnte UnVollständigkeit tritt beson-

ders in den Kapiteln 4— 6 hervor, es ist z. B.

nicht einmal Novatis Navigatio Sancti Brendani

darin erwähnt, und viele andere Auslassungen

könnten nachgetragen werden. Vorzüglich sind

die vom Vf. entworfenen Karten, die das 7.

Kapitel erläutern. Der Druck ist gut über-

wacht.

Halle a. S. Berthold Wiese.

Geschichtswissenschaften.

Gustav Richter, Annalen der Deutschen Ge-

schichte im Mittelalter. Von der Gründung des

Fränkischen Reichs bis zum Untergang der Hohen-

staufen. Mit durchgängiger kritischer Erläuterung

aus den Quellen und den neueren Bearbeitungen.

Ein Handbuch für das wissenschaftliche Studium der

deutschen Geschichte im Mittelalter. 111. Abth.

:

Annalen des Deutschen Reichs im Zeitalter

der Ottonen u. Salier. II. Bd., I. Hälfte: Anna-

len des Deutschen Reichs im Zeitalter Hein*
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richs IV. II. Hälfte: Annalen des Deutschen
Reichs im Zeitalter Heinrichs V. und

Lothars von Sachsen. Bearbeitet von Horst

Kohl und Walter Opitz. Halle a. S., Wai-

senhaus, 1897/8. XIII u. 782 S. 8®. M. 16.

Die Anlage und Einrichtung in diesem Bande

ist völlig dieselbe geblieben wie in den früheren

Bänden des geschätzten Werkes, sodass also zu

einem so kurz wie möglich gehaltenen Text das

Quellenmaterial im Wortlaut und die Litteratur

in einer breiten Masse von Noten in Petit-Schrift

gegeben, darin auch alle Einzelheiten und kriti-

sche Fragen, sowie Meinungsverschiedenheiten

der Forscher erörtert werden. Diese Noten wer-

den vielfach noch durch Anmerkungen zu ihnen

in Diamant -Schrift weiter erläutert. Da nun

Kürze und Gedrungenheit auch in den Noten

erstrebt wird, wird es nothwendig, zahllose Ein-

schaltungen und Untereinschaltungen einzufügen.

Es erhellt von selbst, dass bei diesem System
da, wo reichere Quellenmasscn fliessen und gar,

wie für grosse Partieen der Regierungszeit Hein-

richs IV., zu breiten Strömen anschwellen, das

Buch sehr schwer lesbar und sehr schwer be-

nutzbar, ja ich meine, für den, welcher mit dem
Qucllcnmaterial nicht schon leidlich vertraut ist,

fast unverdaulich geworden ist. Fast zweifle

ich, ob das Buch, das ursprünglich für Geschichts-

lehrcr höherer Schulen in erster Linie bestimmt

war, in der Gestalt dieses Bandes noch sehr

vielen von ihnen von wesentlichem Nutzen sein

wird. Der Forscher wird es für die Zeitab-

schnitte, für welche die Jahrbücher des Deut-
schen Reiches noch nicht vorliegen, oft und mit

vielem Nutzen zur Hand nehmen, um sich Aus-
kunft zu verschaffen. Erscheinen Bände der

Jahrbücher für einzelne Zeitabschnitte später als

dies Buch, wird er kaum noch Anlass haben, es
um Rath zu fragen. Für die Abschnitte, für

welche Bände der Jahrbücher früher Vorlagen,
wird er es durchgehen müssen, um nachzuprüfen,
ob etwa irgendwo lür ihn beachtcnswerthe Nach-
träge darin zu finden sind. Oft wird das nicht

der Fall sein. Fast möchte man bedauern, dass
so viel ernste Arbeit auf ein Werk verwandt
ist, das zum Theil nur von beschränktem Nutzen,
zum 1 heil also nur für einen beschränkten Zeit-

raum von grösserem Nutzen sein kann.
Denn das Ergebniss ernster und gediegener

Arbeit liegt in dem ersten Theil vor, den
G. Richter mit Benutzung eines Entwurfs von
Horst Kohl für die Zeit 1056— 1069 verfasst
hat und der die Regierungszeit Heinrichs IV. um-
fasst. Man erfreut sich hier des besonnenen
und gereiften Unheils, der gesunden Kritik gegen-
über Schriftstellern wie Lampert, Bruno, Manc-
gold auf der einen, und Beno, Benzo von Alba
auf der andern Seite. Die Litteratur ist auf
das Sorgfältigste benutzt und in einem Umfange
herangezogen, dass man fast von einem Zuviel

sprechen könnte. Denn für die Zeit Heinrichs IV.

giebt es eine Unzahl von kleinen Arbeiten, die

sich mit Einzelheiten beschäftigen und von denen

ein grosser Theil nicht nur unbedeutend, son-

dern ganz werthlos ist. In den Jahrbüchern

wird mit Recht auch das unbedeutendste solcher

Schräftchen genannt, wenn auch nur um festzu*

stellen, dass es keinen Werth hat. Aber in

einem Werk wie diesem kann man m. E. auf

die Erwähnung solcher Spreu verzichten. Auch

die Beherrschung des Quellenmaterials ist meist

sicher. Freilich boten ja für etwa die Hälfte

dieses Halbbandes die bisher erschienenen zwei

Bände der Jahrbücher Heinrichs IV. von Meyer

von Knonau dieses in einer Vollständigkeit ge-

sammelt, dass man da nur das Wichtigere aus*

zuwählcn brauchte. Und überhaupt hat ja na-

türlich jenes Buch auf diese Bearbeitung auf da3

Stärkste eingewirkt. Auch ist nicht zu ver-

kennen, dass von da an, wo Meyer von Knonau

scbliesst, die Sammlung des Qucllenmaterialcs

doch nicht die gleiche Sicherheit zeigt, wie bis

dahin. Wenn z. B. S. 303 zu 1080 ein Zusatz

des Auct. S. Petri Erphesfurt. zu Ekkehard

über den Brand von Erfurt angeführt wird, der

da falsch zu 1079 steht, durfte nicht unbemerkt

gelassen werden, dass die Ann. S. Petri Erphes-

furt., MG. SS. XVI, 16 dieselbe Nachricht richtig

zu 1080 haben. S. 468 werden über den Tod

Herrands von Halbcrstadt nur die Ann. Rosen-

veld. angeführt, ebenso wichtig war da die Nach-

richt der Cronica Reinhardsbrunn., MG. SS. XXX,

528, die freilich früher nur in einer wenig be-

kannten Ableitung derselben stand. Es ist auch

einiges übersehen, was nach dem Erscheinen des

Buches von Meyer von Knonau veröffentlicht

worden ist. So hätte irgendwo, meine icb, nach

dem Nachweise von Bresslau, N. Archiv XXII, ge-

sagt werden müssen, dass wir die Nachrichten

der so oft unter dem Namen Ekkehard ange-

führten Chronik nicht diesem, sondern Frotulf

von Bamberg verdanken. Wäre die Kirchweih*

notiz beachtet worden, auf welche ich Lamperti

Opera S. 88, N. 2 aufmerksam machte, so hätte

S. 38 die Zeit des Ungarnfeldzuges genauer be-

stimmt werden können, und es hätte S. 39 nicht

von dem einseitigen Einfluss Adalberts von Bre-

men auf den König während dieses Feldzüge»

gesprochen werden können, da dann erkannt

wäre, dass auch Anno von Köln und Siegtrie-

von Mainz an dem Zuge theilnabmen. Aul «et

tere Einzelheiten, die sich natürlich bei einem

so reichen Stoff als nicht völlig richtig oder an-

zweifclbar ergeben, gehe ich nicht ein, ha t

auch jene wahrhaftig nicht aus I adelsucbt an

geführt, da ich weiss, wie leicht man auch Üb-

riges übersehen kann. Schade ist, dass cm

kleiner Aufsatz von H. Otto über Canossa (Mül

;

d. Inst. f. Oestcrr. Geschf. XVIll), der • c
.j*

von Knonau und mich in einem wichtigen I un
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berichtigte 1

), und die wichtigen Ausführungen von
P. Kehr (Nachr. d. K. Ges. d. Wiss. zu Göttin-

gen, Phil. -hist. Kl. 1897, Heft 2), durch welche

die Nachrichten Donizos über die Tage nach

Canossa voll bestätigt und der Zeit nach festge-

stellt werden, in den Nachträgen nicht mehr an-

geführt sind.

Den lialbband schliessen zwei sehr dankens-

werte Zusammenstellungen, eine Ucbersicbt von

Aussagen der gleichzeitigen Quellen zur Cha-

rakteristik des Königs und eine solche über die

Geschichtschreibung der Zeit Heinrichs IV. seit

dem 15. Jh., die sich durch sicheres und kluges

Urtheil auszeichnet.

Ueber den zweiten Halbband kann nur ein

wesentlich ungünstigeres Urtheil als über den

ersten gefällt werden. Man hätte auf dessen

Titel den Namen von Horst Kohl wohl besser

nicht setzen sollen, denn von ihm rührt nur ein

erster Entwurf der Annalen der Zeit Heinrichs V.

und Lothars her , und er ist nicht dafür verant-

wortlich, was schliesslich aus diesem geworden

ist. Der Herr, welcher die Vollendung der

schwierigen Arbeit übernommen hat, ist für sie

nicht völlig befähigt gewesen. Bei ihm bemerkt

man sofort ungenügende Beherrschung des Quellen-

stoffes und der Quellenkritik. Schon die zahl-

reichen Druckfehler in den Quellenzitaten, die

Jemand, der diese Quellen genau kennt, schwer-

lich hätte stehen lassen, deuten darauf hin.

Wenigstens mit einigen Beispielen muss ich dies

Urtheil begründen. Auf S. 549 f. wird eine sehr

lange Stelle aus der französischen Uebersetzung

der Gesta episc. Cameracensium, die früher

allein bekannt war, angeführt. Nun musste aber

ein Bearbeiter dieser Periode wissen, dass später

die originalen lateinischen Gesta in rhythmischen

Versen entdeckt und herausgegeben sind (MG.

SS. XIII), dass die Uebersetzung heute werthlos

ist. Ein Bearbeiter von Annalen der Regierungs-

zeit Heinrichs V. musste nothwendig wissen, dass

in den Ann. Pegavicnses und der Cronica S.

Petri Erford. von 1115 bis 1149 dieselbe Quelle

ausgeschrieben ist, er durfte nicht meist die erste-

ren allein, welche die Quelle oft verkürzt und

abgeändert wiedergeben, anführen. Derselbe

Bearbeiter musste auch wissen, dass es einen

Petrus Pisanus (geschweige denn ‘Pesanus
1

,
wie

S. 543 steht) als Geschichtschreiber nach dem
heutigen Stande der Forschung garnicht mehr
giebt, er durfte ihn nicht nach Watterich, son-

dern musste dafür Pandulf nach Duchesne, Liber

pontificalis, ebenso nicht Boso nach Muratori,

sondern nach Duchesnes Ausgabe zitiren. Die

Fehler und Lücken, welche der ungenügenden
Quellcnkenntniss und Quellenbenutzung entsprin-

gen, sind sehr zahlreich. Auf Einzelheiten ver-

zichte ich, aber erwähnen muss ich, dass es zu-

') Vgl. Mittheil, aus der hist. Litt. 1898, Sitzgs-Ber.

der hist. Gesellsch., Sitzung vom 2. Nov. 1897.

weilen nicht gelungen ist, ersten Entwurf und

Neubearbeitung in ein harmonisches Ganzes zu-

sammenzufügen. Ganz schlimm ist die Ver-

wirrung, welche in Folge dessen S. 544 f. mit

den Quellenberichtcn über die deutsche Gesandt-

schaft an den König von Frankreich angerichtet

ist. Wer da ermitteln will, wr elcbe Gesandte in

den beiden Hauptquellen, Suger nämlich und

den Paderborner Annalen, genannt sind, wird sich

nach dem Passus, welcher mit dem unverständ-

lichen Satz: ‘Die Namen bei Giesebrecbt . . . sind

unentschieden
1

anhebt, unmöglich unterrichten

können. Freilich muss man dem Herrn Bear-

beiter zu gut halten, dass für die Zeit Heinrichs V.

nicht entfernt so bedeutende Vorarbeiten wie für

die Heinrichs IV. Vorlagen, und er hier zum grossen

Theil selbst, eigentlich nur mit Hilfe von Gicse-

brcchts bekanntem Werk das Material zu sammeln

hatte, und diesen Umstand möchte ich besonders

betonen, um ihm nicht Unrecht zu thun, aber

er hatte offenbar die Schulung und Vorkennt-

nisse nicht, welche ihn befähigt hätten, eine

solche Arbeit genügend zu bewältigen. Wer
bezweifelt, ob das deutsche Verona Bonn sei

(S. 543), und die Verantwortung für die Identi-

fizirung dieser Orte Giesebrecht zuweist, kennt

offenbar die deutschen Geschichtsquellen des

Mittelalters sehr wenig. Dass aus den Urkunden

Heinrichs V. nicht das hcrausgcholt ist, was ein

kundiger Forscher darin finden kann, versteht

sich hiernach von selbst, ich möchte das dem
Herrn Bearbeiter nicht einmal als Tadel an-

reebnen.

Ganz anders stand es für ihn bei der Be-

arbeitung der Regierungszeit Lothars III. Hier

lag das bekannte tüchtige Werk von Bernhardi

vor, und ihm ist der ganze Quellenstoff und

dessen Kritik wrie Bearbeitung entnommen, wie

das nicht anders sein konnte. Wohl polemisirt

der Herr Vf. zuweilen gegen Auffassungen oder

Aufstellungen von Bernhardi, aber er ist im

Grossen und Ganzen doch durchaus von ihm ab-

hängig. Aber was nach dem Erscheinen dieses

Buches veröffentlicht ist, ist doch zu wenig be-

achtet. Zwei Beispiele mögen auch dieses Ur-

theil begründen. Wenn er gesetzliche Bestim-

mungen über Lehnswesen in der Lombardei

nicht Konrad II., wie es früher geschehen war,

sondern mit Bernhardi Konrad III. zuschreibt, so

hätte er nicht übersehen dürfen, dass dieses Ge-

setz neuerdings auf Grund handschriftlicher Ueber-

lieferung MG. LL. Sect. IV, Const. I, 208 Kaiser

Friedrich I. zugewiesen ist. Den früher räthsel-

haften Neffen David des Dänenkönigs Erich

Egothe hätte er S. 690 mit Hilfe eines Auf-

satzes von J.
Stecnstrup in Hist. Tidsskrift

VII. Reihe, Bd. IV als Erich Spache erkennen

können.

Herr Dr. Ernst Devrient hat am Schluss

des Bandes eine Ucbersicht über die Entwick-
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lung der Verfassungszustände zur Zeit der Ottonen

und Salier gegeben, wie solche auch für die

früheren Epochen in diesem Werk geliefert

war. Die Arbeit beruht natürlich in der Haupt-

sache auf dem Werk von G. Waitz. Ein völlig

sachverständiges Urtheil über sie kann ich mir

nicht zuschreiben.

Berlin. O. Hold er-Egger.

Max Bär, Urkunden und Akten zur Geschichte

der Verfassung und Verwaltung der Stadt

Koblenz bis zum Jahre 1500. [Publikationen

der Gescllsoh. f. Rhein. Geschichtskunde. XVII.] Bonn,

Behrendt, 1898. XXII u. 266 S. 8°. M. 6.

Koblenz ist im Mittelalter niemals aus dein

Rahmen einer kleinen Landstadt herausgewachsen.

Die Berechnung der Einwohnerzahl, welche Bär

auf zwei verschiedenen Grundlagen vorgenommen
hat, ergiebt für die zweite Hälfte des 15. Jb.s

nur eine Zahl von etwa 1500 Seelen. Dazu ist

das überlieferte Material für die Erkenntniss der

kommunalen Entwicklung, wenn man von den

Gerichtsakten absicht, sehr lückenhaft. Der
Werth der vorliegenden Veröffentlichung liegt

daher hauptsächlich in dem Umstande, dass sie

einen fast ganz unbekannten Stoff in einer treff-

lichen Bearbeitung darbietet.

Die Einleitung handelt von der Entstehung

der Stadtgemeinde. Es folgen zwei Abschnitte

über die Verwaltung der Stadt, welche ursprüng-

lich in den Händen der Gerichtspersonen lag,

später, als die Bürgerschaft im Streit mit dem
Erzbischof die Theilnahme an den Vcrwaltungs-

geschäften errungen hatte, durch den Stadtrath

erfolgte. Es schliessen sich an die Abschnitte

über das Koblenzer Stadtrecht, über Einwohner
und Bürgerrecht, Markt, Marktzoll und Ungcld.
Am Schlüsse sind die erhaltenen städtischen

Diensteide, die wenigen Quellen über Zunft-,

Kriegs- und Feuerlöschwesen zusammengestellt.

Der Quellenstoff ist unter die einzelnen Abschnitte

vertheilt, denen eine sehr sorgfältige Verarbei-
tung des Materials in besonderen Einleitungen

vorangeht. Die Stadtrechnungen sind von der
Edition ausgeschlossen. Nach verschiedenen
Seiten hin bietet die Veröffentlichung sehr werth-
volle Aufschlüsse, so für die Geschichte des
Bürgerrechts und das Verhältnis» der Stadt-
gemeinden zu den Markgenossenschaften und
Landgemeinden. Rechtsgeschichtlich ist beson-
ders der Abschnitt über das Koblenzer Stadt-
recht von Wichtigkeit. Ein eingehendes Inhalts-

verzeichniss und ein gutes Register erleichtern
die Benutzung ungemein. Eine Zerlegung des
Registers in ein Orts- und Personen-, sowie ein
Sach- und Wortregister wäre aus verschiedenen
Gründen zu empfehlen gewesen; für die Wort-
erklärung hatte der Bearbeiter sich der Beihülfe
von Prof. Schröder in Marburg zu erfreuen.

Herrn. Keussen.

Rudolphus Reuss, De scriptoribus rerura Al-

saticarum historicis inde a primordiis ad saeculi

XVIII exitum. Strassburg, Friedr. Bull, 1898. Xll

u. 250 S. 8°. M. 6.

Die Schrift — die der Sorbonne vorgelegtc

Doktorthese des vor kurzem aus seiner elsässi-

schen Heimath nach Paris übergesiedelten Vf.»

— ist ein unter gewissenhafter Verwerthung der

neueren Forschungen geschriebenes Kompendium

der elsässischen Geschichtschreibung und als sol-

ches brauchbar und dankenswert!). Besonders

wird die hier zum ersten Mal gebotene sorg-

fältige Zusammenstellung der elsässischen Ge-

schichtschreiber vom 16. bis zum 18. Jh. dem

Forscher willkommen sein. Damit ist freilich

erschöpft, was sich zu Gunsten des Buches sagen

lässt. Mehr als ein Handbuch ist es nicht, denn

auf eigenes Urtheil verzichtet der Vf. fast ganz,

und eigene kritische Forschung bietet er über-

haupt nicht. Daher erfahren noch schwebende

Streitfragen, wie die über die Kolmarcr Annalen

und Mathias von Neuenburg durch Reuss nicht

die geringste Förderung. Das Urtheil, welches

das gleichzeitig erschienene grosse Werk von

R., L‘Alsace au dix-septieme siede, hervorge-

rufen hat, nämlich, dass der Vf. lediglich eia

geschickter Kompilator, jedoch kein selbständiger

Geschicbtforscher ist, wird durch diese Schrift

vollkommen bestätigt.

Strassburg i. E. Alfred Overmann.

Geographie, Länder- und Völkerkunde.

Konrad Häbler, Das Wallfahrtsbuch des Her*

mannus König von Vach und die Pilgerreisen

der Deutschen nach Santiago de Compostela.

[Drucke und Holzschnitte des XV. und XVI. Jahrhun-

derts in getreuer Nachbildung. I.] Strassburg. J. H.

Ed. Heitz (Heitz & Mündel), 1899. 88 u. 24 S. 8 •

M. 4.

Der Text des i.
J.

1495 von dem sonst un-

bekannten Hermannus König (König) von Vach

verfassten gereimten Pilgerbuches wird in l’ ac*

similedruck wiedergegeben, nach derjenigen voo

den 5 dem Hgb. bekannten alten Ausgaben (nach

dem Exemplar der k. Bibliothek zu Berlin), die

er als die Originalausgabe betrachtet, der Aus

gäbe ohne Ort und Jahr mit dem Titel: „Die

walfart vnd Strass zu sant Jacob“; dieselbe, 1C

allein die Schlussverse mit dem Datum der .

fassung enthält, ist nach Häblers auf V ergleicbung

der Typen sich stützender Ansicht „unmitte r

nach der Abfassung des Gedichtes zu Strassburg

von Matthias Hupfuff gedruckt.“ Von drei an ern

Drucken (Strassburg o. J.,
Nürnberg o. J-,

Lein* 1?

1521) werden in der Einleitung die 1 itclb ätter

wiedergegeben. Genauere Angaben über i «

Verhältniss der andern Drucke zu dem mlIS
e

theilten Texte hat der Hgb. in der Voraussetzung,

in dem letztem den eigentlichen Originaltext
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besitzen, unterlassen; es wäre immerhin von
Interesse gewesen, etwaige bemerkenswerthe
Varianten (soweit sich die Abweichung nicht etwa
bloss auf verschiedene Dialektfärbung beschränkt)

zu verzeichnen. Die Einleitung bietet, ausser

den bibliographischen Angaben über das Pilger-

buch (S. 54 ff.) und einer erläuternden Inhalts-

angabe desselben (S. 6 2 ff.), eine sehr interessante

Zusammenstellung der aus den gedruckten histo-

rischen Quellenwerken zu entnehmenden Nach-
richten über Pilgerfahrten aus Deutschland nach

Santiago vom 11. bis 16. Jb. Wünschenswerth
wäre es gewesen, wenn der Vf. über die Ver-

breitung des von Ühland in seinen Volksliedern

aus einer Münchener Hdschr. abgedruckten deut-

schen St. Jacobs-Liedes (das S. 54 nur erwähnt

wird) Näheres hätte beibringen können; wie be-

kannt es noch im 16. Jh. gewesen sein muss,

zeigt das Vorhandensein der verschiedenen all-

gemein erbaulichen Nachdichtungen, die cs noch

von Seiten der Protestanten erfahren hat (vgl.

Uhlands Schriften IV, S. 3 1 1 ff.
;

Wackernagel,

Das deutsche Kirchenlied, III, S. 531 ff.). Die

Darstellung ist im Ganzen objektiv, abgesehen

von gelegentlichen missverständlichen Ausdrücken

(eine „Anbetung“ von Heiligthümern, wie der Vf.

S. 7 5 meint, kennen die Katholiken nicht, weder

im Spanien noch anderswo).

München. F. Lauchert.

Rechts- und Staatswissenschaften,

Karl Theodor von Inama-Sternegg, Deutsche

Wirtschaftsgeschichte in den letzten Jahrhun-

derten des Mittelalters. I. Thcil. [Deutsche Wirth-

schaflsgcschichtc. 111. Bd., 1. Th.] Leipzig, Duncker

u. Humblot, 1899. XXI u. 455 S. 8'. M. 12.

Die Wirtschaftsgeschichte zählt zu den jün-

gern, wenn nicht jüngsten Erscheinungen auf dem
Gebiet der Geschichtsschreibung. Zwar hatte

schon die sogen, historische Richtung in der

Volkswirtschaftslehre seit Roscher die Erkennt-

nis und Erklärung nationalökonomischer Probleme

durch ein Zurückgehen auf die geschichtlichen

Grundlagen versucht; allein ihren Aufschwung

erfuhren die wirthschaftsgeschichtlichcn Arbeiten

erst, seit man auf den inneren Zusammenhang
aufmerksam wurde, der zwischen gewissen wirt-

schaftlichen Zuständen, der Rechtsentwickelung

und den Formen besteht, in welchen sich öffent-

liche Gewalten in Erfüllung der obliegenden

Aufgaben äussern. Dabei ergab sich die über-

raschende Erscheinung, dass die deutsche Wirt-
schaftsgeschichte ohne viel vorangehende Einzel-

untersuchungen alsbald mit einem systematischen

Werke in die Erscheinung trat. Gerade vor

zwanzig Jahren veröffentlichte v. Inama-Sternegg
eine zusammenfassende Schilderung der deut-

schen Wirtschaftsgeschichte bis zum Schluss

der Karolingerzeit. Ihr folgte 1891 der zweite

Band, der die Zeiten der sächsischen und fränkischen

Kaiser behandelte. Der dritte Band, von welchem
bisher der erste Theil vorliegt, führt die Dar-

stellung bis zum Schlüsse des Mittelalters und soll

nach der Absicht des Vf.s seine Ergänzung binnen

Jahresfrist durch einen zweiten Theil erhalten.

Es ist begreiflich, dass gegen ein bahnbrechen-

des Werk wie das I.s mancherlei Einwendungen
vorgebracht werden können und auch ausge-

sprochen worden sind. Man hat dem Vf. vor-

geworfen, dass er zu sehr generalisire, dass er

die vorhandene Litteratur ungleich benütze, dass

die zitirten Werke nicht immer dem derzeitigen

Stande der Wissenschaft entsprechen, dass er

den Einfluss des Grossgrundbesitzes über-, jenen

der Markgenossenschaften unterschätze, u. dgl. m.

Theilweisc als Antwort auf diese und ähnliche

Einwendungen, vor Allem aber zur Rechtfertigung

der Gründe, aus denen die Anlage des zuletzt vor-

gelcgtcn Thcils gegenüber den früheren Bänden

einigermaassen geändert wurde, hebt der Vf. in

der Vorrede hervor, dass seine Aufgabe diesmal

eine etwas andere war. Die Wirtschafts-

geschichte der älteren Zeit sei mit innerer Not-
wendigkeit eine genetisch-pragmatische, die Dar-

stellung der Volkswirtschaft des eigentlichen

Mittelalters überwiegend descriptiv, morpholo-

gisch. Ausserdem bringe der zur Verfügung

stehende Quellenkreis eine teilweise verschie-

dene Behandlung mit sich. Die Bedeutung der

Urkunde für die Darstellung trete nun zurück

gegenüber der Fülle von allgemeinen Rechts-

satzungen einerseits und dem durch Urbarien,

Grund-, Zins- und Rechnungsbücher überlieferten

massenhaften Material. Dazu geselle sich, dass

mit dem Absterben der centralen Reichsgewalt

die wirtschaftliche Entwicklung in den einzel-

nen Territorien vielerlei Wege eingeschlagen

und eigenartige Formen angenommen hat. In

der That wird man dem letzten Bande den Vor-

wurf schematischer Generalisirung nicht mehr

machen können. Schon im 1. Abschnitt: „Das

deutsche Wirtschaftsgebiet und seine Bevölke-

rung“ wird ein Ueberblick über die Kolonisation

nach den einzelnen Gebieten gegeben, ebenso

werden im zweiten: „Die ständische Ordnung und

ihre Wechselbeziehungen zur öffentlichen Verwal-

tung und Volkswirtschaft“ und im dritten: „Der

Grundbesitz, seine Verteilung und seine Verwal-

tung“ die Verschiedenheiten in der Lage des

Bauernstandes und die ungleiche Entwicklung

des Grossgrundbesitzes nach den einzelnen Terri-

torien berücksichtigt. Mit dem vierten Abschnitte:

„Die Produktion und Verteilung des Boden-

ertrags“ schliesst der darstellende Theil des

Buchs, dem auf S. 423— 455 noch mancherlei

Beilagen über die Volkszahl deutscher Städte

im Mittelalter, Städtesteuern, den Besitzstand ein-

zelner Territorialherren und Grossgrundbesitzer,

Lohntarife u. dgl. nachfolgen.
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Der erschienene Theil behandelt, wie man
sicht, fast ausschliesslich agrarische Verhältnisse.

Der Vf. rechtfertigt das durch den Hinweis, dass

für diesen Theil der deutschen Wirtbschafts-

geschichte jener Abschluss einer grossen Periode,

welcher mit der Entdeckung einer neuen Welt,

der Renaissance und der Reformation im Allge-

meinen angenommen wird, auch innerlich tief be-

gründet sei, während gleiches für die übrigen Seiten

des volkswirtschaftlichen Lebens nicht zutreffe.

Die Darstellung von Handel und Gewerbe im

Mittelalter sei daher besser einem besondem
Theil zu überweisen, dem die doppelte Aufgabe
Zufällen wird, sowohl die Darstellung der mittel-

alterlichen Wirtschaftsgeschichte zum Abschluss

zu bringen als auch die Ueberleitung zur Ent-

wicklung in neuerer Zeit zu vermitteln.

Auf den überreichen Inhalt des Werkes ein-

zugehen ist hier nicht der Platz. Nur als Bei-

spiel sei aus dem 4. Abschnitt S. 386 ff. die

meisterhafte Schilderung der wirtschaftlichen Ur-

sachen hervorgehoben, die den Niedergang des

dereinst blühenden Bauernstandes herbeigefübrt

haben. Unter der vierfachen Belastung durch den
Grundherren, durch Zehent- und Vogteiabgaben,
sowie die landesfürstliche Besteuerung, musste
der Bauernstand rettungslos verarmen und jener

grossen sozialen Bewegung zugetrieben werden,
welche die Schrecken der Bauernkriege über
das 16. Jh. verbreitete.

Graz. A. Luscbin v. Ebengreuth.

Hanns Gross, Handbuch für Untersuchungs-
richter als System der Kriminalistik. 3. verm.
Aull. Graz, Lcuschner & Lubensky, 1899. XIV u.

813 S. 8®. M. 12.

Das vorliegende Werk bat in wenigen Jahren
nicht nur die dritte Auflage erlebt, sondern ist

auch ins Russische, Spanische und Französische
übersetzt worden, während Uebersctzungen ins

Ungarische, Serbische, Bulgarische und Dänische
in Angriff genommen sind. Ungleich eindringlicher
als lange und scharfsinnige Auseinandersetzungen
dieses vermöchten, spricht dieser seltene Erfolg
dafür, dass die No thWendigkeit einer tech-
nischen Ausbildung des strafrechtlichen
Praktikers, mag er nun Untersuchungsrichter
oder Staatsanwalt, Polizeibeamter oder Verthei-
diger, Schwurgerichtsvorsitzender oder Schöffen-
richter sein, in den verschiedensten Ländern mit
der selben Bestimmtheit erkannt wird, und dass
das Werk von Gross diesem allseitig lebhaft
empfundenen Bedürfnis in glücklicher Weise
entgegen kommt. Es ist bei der Würdigung
dieser I hatsache durchaus gleichgültig, ob man
der von dem Vf. „Kriminalistik® genannten
Summe von Beobachtungen und Anweisungen
den Rang einer mehr oder weniger selbständigen
Wissenschaft einzuräumen geneigt ist oder nicht;
durchaus gleichgültig auch, ob man das „System“

als ein geschlossenes ansieht oder Lücken und

Auswüchse an ihm erkennen will. Der Grund-

gedanke, von dem der Vf. ausgeht, lässt sich

in seiner klaren Einfachheit weder übersehen

noch widerlegen. Die Aufgabe der Strafrechts-

pflege besteht in der Anwendung des Gesetzes

auf einen konkreten Thatbcstand. Die Ausbil-

dung des strafrechtlichen Praktikers setzt also

ein Doppeltes voraus: 1. die Fähigkeit, den

Rechtssatz richtig zu erfassen und anzuwenden;

2. die Fähigkeit, den Thatbestand, auf den

der Rcchtssatz angewendet werden soll, richtig

und vollständig festzustellen. Es genügt nicht,

dass der Strafrichter den Begriff des Mordver-

suchs kennt und mit allen an ihn anknüpfenden

Streit- und Zweifelfragen vertraut ist; er muss

auch, und zwar in erster Linie, festzustellen ver-

mögen, o b überhaupt ein Mordversuch begangen

und ob der Angeschuldigte der Thäter ist. Für

die Ausbildung des strafrechtlichen Praktikers in

jener ersten Richtung, die wir die rein juristi-

sche nennen können, ist zur Genüge gesorgt.

An den Universitäten wird das Strafrecht in syste-

matischen wie in Ucbungsvorlesungen jedenfalls

so gelehrt, dass jeder der will sich die für sei-

nen künftigen Beruf erforderlichen Kenntnisse an-

eignen kann. Und der Vorbereitungsdienst giebt

dem jungen Referendar reichlich Gelegenheit,

diese Kenntnisse zu erweitern und zu vertiefen.

Wenn die heutige deutsche Strafrechtspflege auch

in rein juristischer Beziehung nicht auf der vollen

Höhe steht, so liegt die Schuld jedenfalls nicht

an der mangelnden Möglichkeit der Ausbildung.

Ganz anders steht es mit der zweiten der bei-

den erwähnten Aufgaben des Strafrichters, die

man als die technische bezeichnen kann. AN te

man den objektiven Thatbcstand eines \ er-

brechens feststellen, wfic man den wahren Schul-

digen ermitteln und überführen kann: davon hört

der junge Jurist an den rcchtswissenschaftlicbi«

Fakultäten nicht ein Wort. Und auch der \or

bereitungsdienst vermag ihm, wie die Dinge

heute liegen, nichts als vereinzelte und zusam-

mcnhangslosc Erfahrungen zu geben. Man über

sehe dabei nicht, dass die Sache im Straffer

fahren eben durchaus anders liegt, als im Zn*

prozess, in dem die beiden Strcittheilc nicht nur

das lebhafte Interesse, sondern auch die t at

sächliche Möglichkeit haben, den streitigen Sar

verhalt dem Richter in aller Ausführlichkeit vür

zutragen. Es kann gar keinem Zweifel unter

liegen, dass das schriftliche Verlabren, dass ü cr

haupt der Inquisitionsprozess ungleich geeigneter

war, den strafrechtlichen Praktiker für die sei >

ständige Ausübung seines Berufes vorzubereiten,

als unser heutiges Strafverfahren. Und es

leicht, aus der bis in die Mitte unseres Ja r

^
derts reichenden Litteratur den Nachweis zu

bringen, dass auch die jener Zeit angebör

Reehtslelirer an unsern Universitäten diese rJ

1

1
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der Ausbildung durchaus nicht vollständig ver-

nachlässigt haben. Die Mängel unseres heutigen

Zustandes machen sich auf Schritt und Tritt

fühlbar. Es ist wohl keine übertriebene Be-

hauptung, dass ohne die Mitwirkung eines rou-

tinirten Polizeibeamten die Strafverfolgung in allen

schwierigen Fällen völlig lahm gelegt wäre. Ist

das Gesagte richtig — und ich glaube kaum,

dass die Richtigkeit bestritten werden könnte —
so folgt daraus, dass der Mangel in irgend einer

Weise beseitigt, dass die Lücke in der Aus-

bildung unserer strafrechtlichen Praktiker aus-

gefüllt werden muss. W i e das geschehen soll,

darüber könnten die Ansichten auseinander gehen.

Mir scheint es durchaus klar zu sein, dass die

technische Ausbildung mit der juristischen Hand
in Hand gehen, dass die eine die andere er-

gänzen muss. Die wissenschaftliche Grundlage

muss an der Universität gelegt werden. Für

die Erweiterung und Vertiefung der Ausbildung

aber hat der Vorbereitungsdienst Sorge zu tra-

gen. Ich habe diesen Gedanken hier nicht weiter

zu verfolgen. — Das Buch von Gr. beansprucht

selbständige Bedeutung, auch wenn es weder als

Lehrbuch bei Universitätsvorlesungen, noch als

Leitfaden für Richterkreise Verwendung findet.

Was man weder in der Schule, noch im Leben
im systematischen Zusammenhang zu lernen Ge-

legenheit bat, das kann man immerhin auch aus

guten Büchern sich aneignen. Die Kenntnisse

und Fähigkeiten, die der strafrechtliche Prak-

tiker in seinem täglichen Berufe braucht, im Zu-

sammenhang vorzutragen: das ist die Aufgabe,

die der Verfasser sich gestellt und wenn auch

nicht in letzter Vollendung, so doch jedenfalls

glänzend gelöst bat.

Andere werden ihm folgen und Vieles anders,

Manches gewiss auch besser machen als er.

Aber das bleibende Verdienst, die „Kriminalistik“

als selbständigen Wissenszweig geschaffen zu

haben, wird ihm nicht genommen werden. Und

dieses Verdienst sollen gerade wir Strafrechts-

lehrer dankbar und neidlos anerkennen.

Berlin. Franz v. Liszt.

Moderne Dichtung.

J. P. Jacobsen, Gesammelte Werke. 1. Bd.: No-
vellen, Briefe, Gedichte. 2. Bd.: Frau Marie
Grubbe. 3. Bd.: Niels Lyhne. Aus dem Dänischen

von Marie Herzfeld. Gedichte von Robert F.

Arnold. Mit Buchschmuck von Müller-Schoene-
feld und H. Vogeler-Worpswede. Leipzig, Eugen

Diederichs, 1898/W. XLVII1 u. 393; 347; 302 S. 8°.

M. 10.

Jens Peter Jacobsen hat seit etwa zehn Jahren

in Deutschland ein kleines, anhängliches Publikum,

das nicht etwa nach Befriedigung der ersten Neu-

gier ihm nur ein kühles Andenken bewahrt, son-

dern das sich immer wieder zu dem feinsinnigen

Novellisten hingezogen fühlt. Es giebt schon

eine stattliche Anzahl Deutscher, die den „Niels

Lyhne“ so treu im Sinne tragen, dass sie ihn

wie den „Grünen Heinrich“ in auserwählten

Augenblicken zur Hand nehmen, nur um ein be-

liebiges Theilstück daraus zu lesen und da9

Buch dann wieder dankbar an seinen bevorzug-

ten Platz zu stellen. Diesem Theil des Publi-

kums, aber auch weiteren Kreisen wird die

schmuckvolle neue Gesammtausgabe sehr will-

kommen sein. Sic ist nicht umfänglich; der

Dichter hats ja nicht, wrie er manchmal scherzend

wünschte, auf 40 Bände gebracht, sondern nur

auf drei, die seine zwei Romane und seine sechs

Novellen, aber auch noch einiges mehr enthalten.

Dies Mehr, eine Reihe von Beigaben, wird

der Leser gewiss mit besondrer Spannung durch-

mustern; er wird erwarten, dass ein Dichter von

so zartem Gefühlsleben wie Jacobsen in Briefen

und Tagebüchern noch manches Räthsel seiner

Anlage und seines Schaffens enthüllt habe; aber

er wird enttäuscht sein. Nicht als ob diese Bei-

gaben zu den grösseren Dichtungen uninteressant

wären. Aber sic sind zurückhaltend; an das

Tiefste, das der Dichter besass, rühren sie

nicht. Die Fragmente, darunter (1, 173 ff.) die

Skizze zu einer Doktor Faust -Episode, sind zu

klein und wortkarg, um irgend welche Schlüsse

auf ihre weitere Ausgestaltung zu gestatten. Die

Gedichte, die R. F. Arnold klangvoll übertragen

hat, gehören meist noch den sechziger Jahren an,

der Zeit, als J. für seine Prosa noch keine eig-

nen Töne gefunden hatte. In den Briefen end-

lich, die (bis auf einen) an die Brüder Georg
und Edvard Brandes und deren Mutter gerichtet

sind und bisher nur in dänischer Sprache ver-

öffentlicht waren (Tilskueren 1886 und 1887),

hat J. wohl den guten Willen, Konfessionen zu

machen; aber es gelingt nicht, er kann brieflich

sich nicht vollkommen aussprechen. Ob es mehr

an ihm, mehr an den Brüdern Brandes gelegen

hat, genug, diese Briefe bilden in keiner Weise

ein Ganzes. Beständig stockt der Fluss der

Korrespondenz; jeder Brief steht isolirt da und

dankt meist einem etwas gewaltsamen Zusammen-

raffen sein Dasein. Das giebt fesselnde Einzel-

heiten, aber keinen grossen Gesammtgewinn.

So geht denn bei dieser Ausgabe der Werke
der Hauptreiz doch wieder von den alten lieb-

gewordenen Erzählungen aus. Forderten sie

eine neue Uebertragung? Ganz gewiss. In den

Stil eines so strengen und eigenartigen Dichters

lebt sich der Uebersetzer erst nach wiederholten

Versuchen ein.

Marie Herzfeld hat ihre Aufgabe sehr ernst

genommen; was sie 1, XLVU als Grundsatz für

ihre Uebersetzung aufstellt, verdient vielen Bei-

fall. Ihre Wiedergabe von „Marie Grubbe“ ist

denn auch gegen die frühere „freie Bearbeitung“

von Strodtmann ein grosser Fortschritt; jeder
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Salz kann das, oft in Kleinigkeiten, beweisen.

Nur hätte die Uebersetzerin, um den Stil des

17. Jh.s för ihre Zwecke zu studiren, nicht

gerade Grimmelshausen lesen sollen. Sie hat

durch ihn zwar ein richtiges Zeitkolorit, aber
eine ganz falsche Lokalfarbe gewonnen, so dass

sich die mitteldeutsche Rede mit ihren vielen

„nif, als, mein« usw. seltsam neben dem holstei-

nischen Platt ausnimmt.

Bei den moderneren Dichtungen J.s hatte

M. H. den Wunsch, dass sich ihre Uebersetzung
nicht wie ein Original, wenigstens nicht wie
jedes beliebige Original sollte lesen lassen; sie

wollte vielmehr des Dichters Rede mit all ihrem
Eigensinn nachbilden. Auch das ist der Absicht
nach vortrefflich. Aber wenn früher M. von
Borch das dänische Urbild in etwas gar zu nor-
males Deutsch übertragen hatte, so hat jetzt

M. H. hin und wieder ihre Muttersprache tyranni-
sirt. Undeutsche Sätze wie Obenstehendes ist sehr
möglich völlig falsch liest man recht oft bei ihr.

Die häufigen doch statt aber, die unerträglichen
nach dem Muster des Dänischen vorangestcllten
Genitive, das unflektirte attributive Adjektiv, das
so als Relativum, die zahllosen Adversativparti-
keln, an denen das Dänische wie das Griechi-
sche reich ist und die man im Deutschen eben
unübersetzt lassen muss, wenn man die Natür-
lichkeit des Originals beibchalten will, und noch
viel Andres mehr — das sind kleine Flecken
an der Uebertragung, aber immerhin Klecken,
an denen der Uebereifer, nicht die Gleichgiltig-
keit schuld ist.

Die rührige Verlagsfirma hat den drei Bänden
eine gewählte Ausstattung gegeben. Soweit der
Zeichenstift ohne Hilfe der Farbe einem so in-
timen Dichter wie Jacobsen folgen kann, haben
die beiden Illustratoren ihren Zweck erreicht,
d. h. mehr da, wo sie eine Szene symbolisch,
als wo sie sic realistisch wiedergeben wollten.
Und auch der Druck, nur hier und da in däni-
schen Namen durch Druckfehler entstellt und
etwas unorganisch in den Typen des Titelblattes,
ist eine Freude für den Leser.

Leipzig. Albert Köster.

Notizen und Mittheilungen,

Th. Achells, Heymann Steinthal. [Sammlung ge-
mein verstand!. Wissenschaft!. Vorträge, heb. von Rud.
Virchow. II. 296.) Hamburg, Verlagsanstalt und
Druckerei A. G. (vormals J. F. Richter), 1898. 28 S 8*
M. 0,75,

Achelis schildert wesentlich, zu welchen Gesummt-
?"’'ha“un);'n

,

.

ll'r scharfsinnige Gelehrte auf den Ge-
d r .Mythologie, Hchgionsphilosophie, Ethik und

Völkerpsychologie gekommen ist. Der beschränkte Raumund die t,genart der Sammlung haben wohl bewirkt,

mit Jr
speziell sprachwissenschaftlichen Leistungen,

heben t l
w - v. Humboldts an-

Zahlenn.
k
l

*»«™cks“=htigt werden konnten. EinigeZahlcnangaben S. 4 wären zu ändern. K. 11 .

Im Südosten v. Italien, in d. Terra d'Otranlo, sind
megalith. Bauten d. Vorzeit, vier Dolmeagriber a.

drei Monolithe, entdeckt worden. Grabgn sind bisher
noch nicht angcstellt worden; in d. Gräbern hat sich bis

jetzt kein Inhalt gefunden.

D. französ. Archäologe J. de Morgan hat s. Forschgn
in Persien beendet, s. Ausbeute an Skulpturen, Inschriften

usw. nach Bagdad gebracht u. gedenkt nun d. Altertümer
Mesopotamiens zu untersuchen.

Im Geograph. Institut in Edinburg wird seit zehn
Jahren e. physikal. Atlas vorbereitet, der nach d. so-

eben ausgegebenen Prospekt 7 Bände mit üb. 200 Tafeln

umfassen wird. Zum Muster in d. Eintheilg des Stoffes

ist d. dtsche Atlas v. Berghaus genommen. Darnach
werden d. Bände behandeln : Geologie u. Gebirgskde,

Hydrographie u. Ozeanographie, Meteorologie, Botanik,

Zoologie, Völkerkde u. Demographie, allg. Kosmographie
u. Erdmagnetismus. Zunächst wird d. Bd, der d. Meteoro-

logie umfasst, ausgegeben werden.

Gelehrte Gesellschaften und Vereine.

Auf d. Bremer Philologentage sprach in d. archäo-
log. Sektion Hr. Herzog üb. d. Ausgrabgn auf Kos,

bes. am dortigen Asklepicion, Hr. Schu c har dl üb. d.

neuest. Ausgrabgn in u. bei Pergamon; in d. pädagog.
Sektion Hr. Schneider üb. d. Frage: Ist d. Erlerng d.

Duals in d. griech. Formenlehre wirklich entbehrlich?,

in d. histor.- epigraph. Sektion Hr. Tocilescu ous

Rumänien üb. d. röm. Grenzwall in d. Dobredscha, in

d. klass.-philolog. Sektion Hr. R eitzenstein (Greifs-

wald) üb. griech. Bibliotheken im Orient, Hr. v. Duhn
(Heidelberg) iib. d. neuest. Funde auf d. Forum. In d.

Sekt. f. Bibliothekswesen wurde üb. d. Mittel xur

Hebg d. Lesehallenbewegg verhandelt

In d. letzt Sitzgn d. 7. internal. Geographen -Ken-

gresses zu Berlin sprachen d. Herren Zimmerer (Lud-

wigshafen a. Rh.) üb. s. Reise durch Syrien u. Kleui-

asien, Virchow üb. d. armen. Expedit von Belck u.

Lehmann, Ratzel (Leipzig) üb. Ursprg u. Ausbrcitg d.

Indogermanen, Passarge (Berlin) üb. d. Hydrographie

d. nördl. Kalnharibeckens, Poultney Bigelow (New

York) üb. d. Kolonialverwaltg in verschied. Erdtheikn,

Sieglin (Berlin) üb. d. Entdeckgsgesch. Englds im Alterth

.

Hergescll (Strassb.) üb. d. Ergebn. internst. Ballon-

fahrten, Ass mann (Berlin) üb. d. Ergebn. d. Wissen-

schaft!. Ballonfahrten d. dtschcn Ver. z. Förderg d.

Luftschiffahrt, Günther (München) üb. d. Einfluss d.

Humunism. in d. Gesch. d. Geographie. In d. Grupp*

f. Kartographie u. Geodäsie sprach Hr. Albrccht (Pots-

dam) üb. d. Yeründerlichk. d. geograph. Breiten, in d.

Gruppe f. Gletscherkde Hr. Brückner (Bern) üb- d-

Konferenz von Glctscherforschcm am Rhone Gletscher

im Aug. 1899.

In Gent wird am 1. u. 2. November e. Kongress

von Vertretern aller Univv. Hollands u. Bdgic*3 “•

aller Vlaamenfükrer beider Länder stattfinden, auf dea

üb. d. Errichtg e. vläm. Univ. u. üb. d. Mittel, d. vbiß.

Sprache unter d. oberen Klassen d. Gesellschaft zu ver-

breiten, verhandelt werden soll.

Personalchronik.

Ernennungen, Auszeichnungen usw.

I. An Universitäten usw. Der Prof. d. G&&
a. d. Univ. Chicago Dr. Ed. v. Holst, fr. Prof, ,n * rei

bürg i. B., hat s. Professur nicdergclegt. —
J®"

Prof. Dr. Ludwig Finkei z. o. Prof. d. ösierr. Ge^ •

a. d. Univ. Lemberg ernannt.

II. An Gymnasien usw. Der Direktor d. 1’^
schule zu Berlin Prof. Dr. Emil Hausknecht ist

d. Obcrrealsch. in Kiel berufen worden.
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T odesfalle:

Dr. theol. Ernst Faber, Pfarrer u. Missionar d.

AHg. ev.'protcst. Missionsvereins, hervorrag. Kenner d.

chines. Sprache u. Religionen, am 26. Septbr., 60 J. alt,

in Tsintau (Kiautschou); Oberschulrath Prof. Dr.

Christian Rauch, am 1. Oktober, im 55. J., in Gotha.

Neu erschienene Werke,
rora 4. bis ia Oktober in der Redaktion cingelicfort.

Biese, A., Pädagogik u. Poesie. Brl., Gaertner (Hey-
felder). M. 6.

Bischoff, E-, Krit. Gcsch. d. Thalmud-Ucbersctzgn
aller /Seiten u. Zungen. Frankf. a. M., Kauffmann. M. 3.

ßratke, E., D. sog. Relig.-Gespräch am Hofe d. Sasa-

niden. — Hnrnack, A., 3 wenig beachtete Cyprian.
Schriften d. ,Acta Pauli“. (Texte u. Untersuchgn z.

Gesch. d. altchrisü. Litt. N. F. IV, 3.] Lpz., Hinrichs.

M. 10,50.

Budde, K., D. Rclig. d. Volkes Israel bis z. Verbanng.
[Amcrikan. religionswiss. Vorlesgn. 4. R.) Giess., Rickcr.

M. 5.

Busse, L. , Jahrcsbcr. üb. d. Erschcingn d. anglo-

amer. Litt. d. J. 1894/5. [S.-A. aus Ztschr. f. Philos. u.

philos. Krit. 1 15. Bd.]

Deuteronomium erkl. v. A. Bcrtholet. [Kurzer
Hand-Commentar z. A. T., hgb. von K. Marti. Lief. 9.)

Freiburg i. B., Mohr (Siebeck). Subscr.-Pr. M. 1,80,

Einzel-Pr. M. 2,50.

Di eis, H., Elementum. E. Vorarbeit z. griech. u.

lat. Thesaurus. Lpz., Teubner.

Eck, S., D. Krdr. Strauss. Stttg., Cotta Nf. M. 4,50.

Eisler, R., Wtb. d. philos. Begriffe u. Ausdrücke. 5.

Lief. Brl., Mittler. M. 2.

Euler, C., Frdr. Friesen. 2. Aull. Wien, Pichlers

Wwe & Sohn. M. 1,50.

Eyck, E., D. Arbeitslosigk. u. d. Grdfragen d. Arbeits-

losen -Versicherg. [Flugschr. d. Dtsch. Volkspartei. 3.]

Frankf. a. M., Sauerländer. M. 0,60.

Ezckiel, The Book of the Prophet. Critical Edition

of the Hcbrcw Text with Notes by C. H. Toy. Lpz.,

Hinrichs. M. 7,50.

Fredericq, P., L'Enseignement superieur de l’Histoirc.

Gent, Vuylsteke (Paris, Alcan). Fr. 7.

Fr ei dank, W., Kunst u. Afterkunst auf d. Geb. d.

schön. Litt in uns. Zeit. Lpz., Erich Schclper. M. 0,40.

Geiger, L., Ursprg u. Entwicklg d. menschl. Sprache
u. Vernunft. II. Bd. 2. Aufl. Stttg., Cotta Nf. M. 10.

Giesen hagen, K., Uns. wichtigsten Kulturpflanzen.

[Aus Natur u. Geisteswelt. 10.] Lpz., Teubner. Geb.

M. 1,15.

Gramzow, 0., Auf welche höhere Schule soll e.

Vater s. Sohn schicken? [Meycr-Markau’s Sammlg padag.

Vorträge. XII, 6.] Bonn, Soennccken. M. 0,50.

Hase, K, v., Kirchgesch. Lief. 5. 12. Aufl. Lpz.,

Breitkopf & Härtel. M. 0,50.

Hempl, G., The Origin of the Runcs. [S.-A. a. Jour-

nal of Germanic Philology. 11, 3.] Boston, Ginn & Co.

Henke, O., Schulreform u. Stenographie. Brl., Reuther

& Reichard. M. 1,50.

Koldewey, Frdr., D. Titulatur d. höh. Lehrerstandes

im Hzgth. Braunschweig. Brnschw., Joh. Heinr. Meyer.

M. 1,80.

Kuhlenbeck, L., Von d. Pandekten zum BGB. 11.

Th., 2. Hälfte. Brl., Carl Heymann. M. 7.

Kuntz, W., Beitr. z. Entstehgsgesch. d. neuer. Aesthe-
tik. Würzburg. Inaug. - Dissert. Brl., Mayer & Müller.

M. 1,50.

Langmesser, A., Jakob Sarasin, d. Freund Lavaters,

Lenzens, Klingers u. a. [Abhdlgn hgb. v. d. Gescllsch.

f. dtschc Sprache in Zürich, V.] Zürich, Speidel. M. 4.

Liebe, G., D. Soldat in d. dtsch. Vergangen]». [Mono-
graphien z. dtsch. Kulturgesch., hgb. v. G. Steinhausen. I.]

Lpz., Eugen Diedcrichs.

Lindmeyr, B., D. Wortschatz in Luthers, Emscrs
u. Ecks Uebersetzg d. N. T.s. Strassb., Trübner. M. 2,50.

Maddalena, E., Goldoni c Favart [S.-A. a. Atcnco
Veneto. XXII, 1. 1899.] Venedig, Druck v. F. Vi-

sentini.

Maeterlinck, M., D. Tod d. Tintagiles. Daheim.
Zwei kleine Dramen f. Puppcnspiel. Uebs. von G. Stock-

hausen. Brl., F. Schneider & Co. M, 2.

Meinecke, Frdr., D. Leben d. Generalfeldmarschalls

Hermann von Bovcn. II. Bd. 1814 — 1848. Stttg., Cotta

Nf. M. 12.

Messer, A. , D. Wirksnmk. d. Apperception in d.

persönl. ßezichgn d. Schullebens. [Schiller u. Ziehens
Sammlg v, Abhdlgn aus d. Geb. d. padag. Psychol. u.

Physiol. II, 8.] Brl., Reuther & Reichard. M. 1,80.

Monarchie, D. österreich.-ungar., in Wort u. Bild.

Lief. 333. Bukowina. 15. H. Wien, Holder. M. 0,60.

Monatsblätt. f. dtsche Littgesch. 1,3. Lpz., Erich

Schelper. Jahrg. M. 5.

Monroe, W. S., D. Entwickelg d. sozial. Bewusst-

seins d. Kinder. [Schiller u. Ziehens Sammlg v. Abhdlgn
aus d. Geb. d. pädag. Psychol. u. Physiol. III, 2.] Brl.,

Reuther & Reichard. M. 2.

Nathusius, M. v., Zum Ausbau d. prakt. Theol. z.

systemat. Wisscnsch. Lpz., Hinrichs. M. 0,90.

Oertel, H., The Jaiminiya Brahmana Version of the

Dirghajihvi Legend. S.-A. a. d. Journal of the American
Oriental Society.

Oes er, R., D. Besteuerg d. Kleinhandels durch Um-
satz-, Branchen-, Filial-, Personal- usw. Steuern. [Flug-

schr. d. Dtsch. Volkspartei. 2.] Frankf. a. M., Sauer-

länder. M. 0,60.

Ohlert, A., D. Stud. d. Sprachen u. d. geistige Bildg.

[Schiller u. Ziehens Sammlg v. Abhdlgn aus d. Geb.

d. pädag. Psychol. u. Physiol. II, 7.] Brl., Reuther &
Reichard. M. 1 ,20.

Otto, A-, Bilder aus d. neuer. Litt. 3. H.: Wilh.

Raabe. Minden i. W., Marowsky. M. 1,40.

Realencyklopädie f. protest. Theol. u. Kirche, begr.

v. Herzog, 3. Aufl. hgb. v. A. Hauck. H. 67/68. Lpz.,

Hinrichs. Subscr.-Pr. M. 2, Einzelpr. M. 4.

Rehm, H., Allg. Staatslehre. [Handb. d. Oeffcntl.

Rechts. Einleitgsbd.] Freiburg i. B., Mohr (Siebeck).

M. 9.

Rethwisch, E., D. Mozartpriesterin u. andere No-

vellen. Brl., F. Schneider & Co. M. 3.

Rüttcnauer, B., Maler Poeten. [Ucb. Kunst d. Neu-

zeit. III.] Strassb., Hcitz. M. 1,50.

Saul, D., D. Vcrfassgsrevision in Württemb. [Flug-

schrift. d. Dtsch. Volkspartei. I.) Frankf. a. M., Snuer-

länder. M. 0,60.

Schiller, H., D. Schularztfragc. [Schiller u. Ziehens

Sammlg v. Abhdlgn aus d. Geb. d. pädag. Psychol. u.

Physiol. III, 1.] Brl., Reuther & Reichard. M. 1,20.

Schräder, H., De Plutarchi Chaeroncnsis
r

U|U)pixaic

piXcTatc et de ciusdem quae fertur Vita Homert. Gotha,

F. A. Perthes.

Schwemer, R., Papstthum u. Kaiserthum. Stttg.,

Cotta Nf. M. 2,50.

Smcnd, J„ Ueb. d. Wesen d. evgl. Frömmigk. Strassb.,

Bull. M. 0,80.

Spitta, Frdr., Festpredigten. 2. Aufl. Ebda. M. 2,40.

, Predigten a. d. Trinitatiszeit u. kirchl. Gelegcn-

heitsreden. Ebda. M. 2,40.

Stier- So ml o, Fr., Aus d. Tiefe. Gedichte. Brl.,

Sassenbach. M. 1

Stumme, H., Hdb. d. Schilhischen von Tazerwalt.

Lpz., Hinrichs. M. 12,80.

Tolstoj, L., Auferstehg. Uebs. v. Wl, Czumikow.

Bd. 1. Lpz., Eugen Diederichs. M. 2,50.

Trefz, Fr., D. Wirthsgcwerbe in München. [Münch,

volkswirthschaftl. Stud. 33.] Stttg., Cotta Nf. M. 5.

Welck, H. Frh. v., Georg d. Bärtige, Hzg v. Sachsen.

Brnschw., Rieh. Sattler. M. 4,80.

Wiessner, P., Untersuchgn z. latein. Scholien-Litt

Digilized by Google
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Festschr. d. Gymn. u. d. Realschule zu Bremerhaven f.

d. 45. Vcrsammlg dtsch. Philologen u. Schulmänner.

Demnächst erscheinende Werke.
Aus dem Gebiete der

Philologie u. Littgesch. Ebers, G., Aegypt. Studien

u. Verwandtes. 33 Bog. Stttg.. Dtsche Verlagsanstalt.

M. 8. — Dichter u. Darsteller, hgb. von R. Lothar:

1.

G. Witkowski, Goethe. 2. R. Lothar, D. Wiener Burg-

thcatcr. 3. C. Federn, Dante. 4. L. Kellner, Shakespeare.

5. J. J. David, Anzengruber. 6. J. L. Betz, Heine. 7.

L. Bellermonn, Schiller. 8. J. Hart, D. Berliner Theater.

Lpz., E. A. Seemann; Wien, Gesellsch. f. graph. Industrie.

Je M. 3— 4. — Meyer, Richard M., D. dtsche Litt. d.

19. Jh.s. Brl., Georg Bondi. M. 10. — Hönes, Chr.,

Dante. 6% Bog. Hambg. A.-G. (vorm. Richter). M. 1,50.

Geschichte. Lamp recht, K., D. kulturhistor. Me-

thode. Etwa 4 Bog. Brl., Gaertner (Heyfelder).

Rechtswissenschaft. Grdriss d. österr. Rechts: I,

9. H. M. Schuster, Grdriss d. Urheberrechts. 4 Bog.

M. 1,60. III, 3. M. v. Hussarek, Grdr. d. Staatskirchen-

rechts. 2 V» Bog. M. 1. Lpz., Dunckcr & Humblot

Zeitschriftenschau.

Theologie und Religionswissenschaft.

Dtsch-evgl. Blatt. 24, 10. E. Lachenmann, Zum
Kampf um d. Relig. in Frankr. I. — J. Schall, Zum
Andenken an Frdr. von Spee. — G. Zart, D. Ideale des

Menschen. — H. Neu, D. Rcformat.-Gesch. e. siiddtsch.

Dorfgemeinde.

Protestant. Monalsh. 111,9. Frdr. Lipsius, Sitll.

Freiheit u. sittl. Schuld. — G. Graue, D. beschränkte

Werth e. religionslosen Moral (Schl.). — E. Böhme,
Theolog. Streifzüge in d. „Weltwanderg* e. Philosophen
(Otto Licbmann). — W. Hey mann, D. Urrcligion d.

hebräisch. Volkes.

Revue internationale de Theologie. Octobre— Dc-

cembre. Th. Weber, Zur Lehre von d. Urzeugg od.

generatio aequivoca. — A. Kirceff, Eigtheen Centuries
of the Orthodox Greek church. — L. Volk off, Empie-
tements du latinisme en Russic. — Schirmer, Dantes
Katholizität. — A. Chretien, Etudes sur lc mouvement
nco thomistc. 111. — J. J. Lias, Richard Hooker; The
effect of the Archbishops'Judgcment on the Ritual Que*
stion in Engld. — E. Michaud, Quelques sophismes
theologiques (fin); Le pape d’aprcs St. Francois de Sales.

Revue des Sciences ecclesiasliques. Septembre. J.

Parisot, Les dinconesses. 111. — B. Dolhagaray. Les
clercs et les operations financieres. — H. Bremond, La
vision intuitive de Dieu. 11. — V. Canct, Un grand hommc
de notre temps (Paul de Magallon, capitaine et hospi-
talier). — XXX, A propos des theories de Lombroso. —
A. Bourdais, Notes d'art chretien. La Redemption d’apres
les textes bibliques dans les mosaiques veneto-byzantines.— H. D., Lccturcs pieuses et meditations.

Philosophie und Pädagogik.

Zischr. /. Philos. u. philos. Kritik . 115, 1. F.
Paulscn, Noch e. Wort zur Theorie d. Parallelismus.— Ed. v. Hartmann, Zum Begriff d. Kategorialfunk-
tion. — L. Busse, Jahresbcr. üb. d. Krscheingn d. anglo-
amerikan. Litt. d. J. 1894/95. — E. Neuendorff, Lotzcs
Kausalitätslchrc.

Revue de Melaphysique et de Morale. 7, 5. E. Le
Roy, Science et Philosophie (Buite). — E. Charticr,
Sur la Memoire (fin). — J. Wilbois, La Methode des
Sciences physiques. — L. Cou turnt, La logique mathe-
matique de M. Peano.

Pädagog. Arch. 41,9. L. Frcvtag, Theognis'Elc*
gicen (Forts.). - A. Wittstock, E. altes Buch mit neuen
Ideen (Johann von Langen, Christ-Adcliche Anleitung zur

recht gründlich-guten Kindcr-Erziehung. Minden 1702).

— H. Thictnc, Weiche Aendergn sind durch d. neuen

Lehrpläne im mathemat. Unterr. hervorgerufen worden

3

— E. Herr mann, Herbart u. s. Leute.

Ztschr. f. d. Gymn. - Wesen. August— Septbr. R.

Hanncke, Zu Goethes Gedächtniss. — E. Huckert,

D. Mitarbeit d. höh. Schule an d. Kampf gcg. d. Alko-

holismus. — Litterar. Berichte. — B. Geissler, D. 3b.

Vcrsammlg d. Vereins rhein. Schulmänner in Köln sm

4. Apr. 1899. — Jahresberichte: P. Dcuticke, Vcrgil

(Schl.}; H. Meusel, Caesar.

Ztschr. /. d. österr. Gymn. f>0, 8. 9. R. M. W erner,

Joh. Christian Hallmann als Dramatiker. — N. Vulic,

Plutarchs Quelle für d. Kapp. 18—27 d. Caesarvita. —
Litterar. Anzeigen. — A. Polaschek, Beitr. z. Unterr.-

Praxis in d. Philologie.

Philologie und Lltteraturgeschlchte.

Zischr. f. dtsche Philol. 31. 4. W. Braun, D. Mai-

länder Blätter d. Skeireins. — Fr. Kauffmann, Zur

dtsch. Alterthkde; Hexe. — A. L. PI umhoff, Beitr.*.

d. Quellen Otfrids. — Fr. Kluge, Zur Namenkde.

Ztschr. f.franz . Sprache u. Litt. XXI, 3. W. Horn,

Zur Lautlehre d. franz. Lehn- u. Fremdwörter im Dtschen.

— G. Körting, Kleine Beitr. z. franz. Sprachgesch. -

W. Wetz, Ueb. Tainc aus Anlass neuer. Schriften.

Geschichte.

Arch. d. Ver. f. siebenbürg. Landeskde. 29, 1. Fr.

Teutsch, Rede z. Eröffng d. 50. Generalversatnmlg d.

Ver. f. siebenb. Landeskde. — H. Herbert, D. Gcgen-

reformat. in Hermannstadt z. Zt Karls VI. — M. Werl*

ner, D. Wojwoden Siebenbürgens im 14. Jh.; Urge-

schlcchter in Siebenb.; Siebenbürgens Komitatsbeamtea-

Körper bis z. Ende d. 14. Jhs.

Blatt, d. Ver . /. Landeskde v. Niederösterr. XXXBI,

6—8. A. zäk, D. Frauenkloster Pcmegg (Schl.). — Fr*.

Mur ent, D. Retzcr Pfarrmatriken d. 17. u. 18. Jhs- —

J. Lampel, Erürtergn u. Materialien z. Gesch. d. Leitha-

grenze; Zur Gesch. d. Karthause Aggsbach. — J. Fuchs,

Tabakbau in Niederöstcrr. — A. Plesser, Zur Topo-

graphie d. verschollenen Ortschaften im Viertel ober .

Manhartsberge.

Deutsche Geschichtsbtätt. Monatsschr. z. Fördtis 4

landcsgcschichtl. Forschg (hgb. von Armin Till*)- .

K. Breys ig, Territorialgesch. — G. Liebe, D. Kr*p-

wesen mittclalterl. Städte. — V. Hantzsch, D. kn es

kundl. Litt. Dtschlds im Reformat.-Ztalter.

Geographie, Länder- und Völkerkunde.

Geograph. Ztschr. V, 10. A. Kirchhoff,

zu e. Landeskde d. Karolinen. — Fr. Frech, 0 • •

Gebirgsbildg im paläozoisch. Ztaltcr. — B. Auerb# >

Ueb. französ. Landeskde. I. — A. Penck, Neue p*

karten. I.

Globus. LXXVI, 14. Paula Karsten, Kiwler o.

Kinderspiele d. Inder u. Singhalescn. I. 8. ^
macher, E. Reise zu d. Tschin-huan in Formosa.

Ch. L. Henning, D. Ononda- Indianer d. Staat» *

York u. d. Sage v. d. Gründg d. Confederation •
• 4

tionen durch Hiawatha (Schl.). — Wie besteig

Mont Blanc?

Staats- und Rechtswissenschaft

Ztschr. /. d. gesammte Staalswissensch. 5a»'
__

Zimmermann. D. Ziele d. dtschcn Handete^-^
G. Cassel, Grdriss e. elementar. Preisle

ß
Deichen, D. Kommunolisirg d. Strassen .

Dtschld. - G. Sodoffsky, Zur Fmanzsliü^

,

Städte Russlds. — F. Hiemcnz, Hcinr. '• *8

s. polit. Grdanschauungen.
.

Revue de droit international cl de
j{

paree. 31, 3. P. Fiore, L'organisation

la societe internationale. II. — H. Speyer,
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de l’informat. preparatoirc Jans la legislation beige. —
E. Nys, Le concert curopeen et la notion du droit

international. — V. Hrabar, Un traite de droit dam-
bassadc: Ambaxiator brevilogus.

Journal des Econontisles. Septembre. G. de Mo-
linari, La guerre civile du Capital et du travail. — G.
Ambon, Darwinisrae social. — D. Bellet, Mouvement
scicntifiquc et industriel. — J. Lefort, Revue de l’Acad.

des Sciences morales et politiques (13 mai — 1. aoüt
1899). — M. Zahlet, Lcs socictes de credit en 1898.— Reveillere, A propos de la marine italienne.

Allgemeines.

Beil. z. Münch. Attg. Ztg. Nr. 217. F. V. Birch-
Ilirschfeld, Medizin. Wissensch. u. Heilkunst. — 218.

Zeit- u. Lebensfragen aus d. Gebiete d. Moral (von K.

Biedermann). — D. griech. Hdschr.n Frkr. — G. Hager,
Entdcckg e. roman. Säulenbasilika im baycr. Voralpcn-
land. — 218/20. Von der 71. Versammlg dtscher Natur-
forscher u. Aerzte. — 219. A. Fuld, D. Kampf wider
d. Alkohol. — 219/20. K. Raab, Horace Mann, auch
e. amerikan. Staatsmann. — 220. M. Beyer. Neera.

E. Italien. Romanschriftstellerin. — 221/22. G. Pfizer»
Schweizer. Strafrecht — 221. P. Büsching, Univ.
Extension in Hamburg. — D. erste dtschc Archivtag. —
222. Katharina Zitclmann, D. Begincnhüfc Bel-

giens. — 223. A. Pfister, Schlacht bei Dorking. —
H. Michel, Zur Lehre von d. ewigen Wiederkehr.

Dtschc Rundschau. 26, 1. J. von Verdy du
Vernois, Im Hauptquartier d. II. (schles.) Armee 1866
unt. d. Oberbefehl Sr. Kgl. Hoh. d. Kronprinzen Friedr.

Wilh. v. Preussen. I. — E. Zeller, Ucb. Systeme u.

Svstembildg. — P. Heyse, Jugenderinncrgn. I. — E.

Geibel, Aphorismen. Aus d. Nachlass. — H. Oldcn-
berg, D. Litteratur d. alten Indien. I. D. Poesie d.

Veda. — E. Besuch bei Goethe i. J. 1808. — W.
Bolsche, Novalis u. d. neue Jahrhundert. —- J. V.

Widmann, D. Schweiz im 19. Jh.

D. Nation. 16, 48. C. Mühling, Schultze-Delitzsch

u. Italien. — B. Minzes, D. Genesis d. Friedens-Kon-

ferenz im Lichte d. panslavist. „Philosophie“. — E. Heil-
born, Kiplings Buch d. Arbeit. — O. Rosenbach, D.

Geschlecht d. Fremdwörter im Dtschcn (Schl.). — O.

St o esst, Aus Maupnssants Nachlass. — 49. Helene
Lange, Henriette Schräder f. — O. Rosenbach, Spracht
Fossilien, Formeln u. Moden. — F. Poppenberg, Lebens-

kunst. — 50. A. Gottstein, D. Erforschg d. indisch. Pest.

— A. Geiger, Ernst Zahn, c. Schweizer Bergpoet. —
51. O. Rosenbach, D. Recht auf spracht Freiheit u. d.

Presse. — J. V. Widmann, D. hyperboreische Esel. —
51/52. C. Alden hoven, D. moderne Malerei. — 52. L. M.
Hart mann. Zur Feier d. Paulus diaconus. — 53. M. Phi-
lippson, Kronprinz Friedr. Wilh. u. d. dtsche Kaiserth. —
J. J. David, Eltern u. Kinder. — J. V. Widmann, E.

dtsches Buch üb. Frcdcri Mistral (von Nicolaus Weiter).

— M. Kronenberg, Buddhist. Lehren u. Bekenner.

The Alhenaetitn. Sept. 23. A Memoir of Admiral
Philip. — The New English Dictionary. — The Ameri-

can Civil War. — A French Version of the Arabian
Nights. — The Chronicle of Dino Compagni. — A
French Constitutional Documcnt of the Last Century. —
„The Hist of Dover". — The Coming Publishing Sea-

son. — A Gaclic Poct's Gcncalogy (Rob Donn).

Blackwood's Magazine. September. H. Maxwell,
Summertidc in a Scottish Forest. — H. G. Hutchin-
son, Nelson at Copenhagcn. — M., St. Columba,
the Poet. — C. H. Po well, An Exciting Day after

Bears. — A. H. Miliar, William Lauder, the Literary

Forger: An Unreeorded Episode in his Life. — Han nah
Lynch, In Provence. — W. Broadfoot, British

Bullets and the Peace Conference.

The Contemporary Review. September. J. Guinness
Rogers, The Archbishops and the Ritualists. — Sen ex,
The White Man's Bürden in China. — VV. Clarke,

The House of Lords. — W. Hutchinson, Somc
Prairie Chums of mine, — J. R. Mozlcy, Fivc Leiters

by Cardinal Newman. — T. G. Bo wies, The Sca the

Onlv Road for Trade. — Cb. Booth, An Experiment
in Public -House Management. — W. B. Yeats, lre-

land bewitched. — J. O. Johnston, Thcologicol Colle-

ges. — A. E. K ec ton, Glinka the father of Russian
Opera. — J. Smith, The Jcwish Immigrant — R.

Hcath, But is God silent?

Entgegnung.
Herr Prof. Dr. Werner hat meine Bemerkung S. LV

meiner Stifter- Ausgabe missverstanden, wenn er in

Nr. 36 Sp. 1391 meint, ich hätte lediglich »unnütze
Unterscheidungszeichen gestrichen

0
. Gewiss habe ich

auch versucht, in das Gewirr der Interpunktion einige

Ordnung zu bringen. Wie ich schon dort mittheilte,

ist aber der Stifterscbe Text — besonders jener der

„Studien“ — völlig korrupt, und es war nothwendig,

auf Grund der ersten Ausgaben (bei den Studien der

ersten Gesammtausgabe) eine eingehende Durchsicht

vorzunehmen. Ich kann hier nur ein paar beliebig zu
vermehrende Beispiele grober Sinnfehler geben, die sich

selbst in der vcrhältnissmässig sorgfältigsten Ausgabe,

der dreibändigen bei Amelang 1897 erschienenen Volks-

ausgabe (A), linden, und die ich in meiner Ausgabe
(F) verbessern konnte: A 1 ,

42 Z. 8 v. u. da ist, F-

1, 43 Z. 10 v. o. nicht da ist', A 1, 127 Z. 5 v. o.

ihres, F 1, 130 Z. 14 v. u. seines; A 1, 160 Z. 11 v. o.

Reiter, Fl, 163 Z. 7 v. u. Ritter ; A I. 233 Z. 7 v. u.

die andern (Thiere). F 2, 16 Z. 4 v. u. die andern ;

A 1, 289 Z. 1 v. u. ich leide. F 2, 76 Z. 8 V. u. sie
leide; A I, 365 Z. 12 v. o. enthält

,

F 2, 155 Z. 19

v. o. enthielt; A 1, 399 Z. I v. o. schöne Richtung,

F 2, 191 Z. 2 v. u. schönste Richtung; A 2, 356
Z. 5 v. o. lebt wohl, Gerardo , F 4, 86 Z. 12 v. o.

leb* wohl, Gerardo; A 2, 413 Z. 21 v. o. Corn elia's,

F 4, 148 Z. 10 v. u. Victorias. Hiezu eine kleine

Auswahl jener Druckfehler und Fehlschreibungen, die

sich durch sämmtlichc Ausgaben hindurchziehen: A 1,

60 Z. 21 v. o. dass ich, F 1, 62 Z. 28 v. o. das ich,

A 2, 103 Z. 13 u- 15 v. u. zu Ihr. F 3, 108 Z. 10 u.

12 v, u. zu ihr ; A 2, 257 Z. 10 v, u. Hippolit. F 3,

268 Z. 4 v. u. Hippolyt

;

A 2, 263 Z. 6 v. o, Hippo-
lith, F 3, 274 Z. 14 v. u. Hippolyt; A 2, 354 Z. 9

v. u. und öfter: Hieron intus, F 4, 84 Z. 3 v. u. und
öfter: Hieronymus

; A 2, 370 Z. 18 v. o. Sallai. F 4,

101, Z. 11 v. u. Salat. — Dagegen hab ich mich vor

willkürlichen Korrekturen wie zum Beispiel A 1 , 420
Z. 19 v. u. rot — wohl gehütet und habe mit der

ersten Gesammtausgabe der Studien das gute alte glüh

(F 2, 215 Z. 12 v. o. vgl. Heynes DWB. Sp. 1212)

ruhig bcibchalten.

Wenn Werner cs ferner bemängelt, dass ich zu

einem Passus S. XL1 meinen „Gewährsmann“ Kuh
nicht nenne, wäre doch festzustellen, dass in meiner

Einleitung die benutzte Litteratur überhaupt nicht zitirt

wird, was bei solcher rein populären Zwecken dienen-

der Arbeit auch nicht erforderlich ist.

Rudolf Kürst.

Antwort.

Da ich mich gegenwärtig fern von meiner Bibliothek

befinde, vermag ich die Angaben des Herrn Dr. Fürst

nicht nachzuprüfen. Ich habe vor Abfassung meiner

Besprechung, die ich am 26. Mai d. J. niederschricb,

beim Texte beider Ausgaben Stichproben gemacht und

darnach mein Urtheil gefällt, mehr wird man vom Re-

zensenten „bei solcher rein populären Zwecken dienen-

den Arbeit“ wohl nicht verlangen können. Mir kam cs

natürlich vor allem darauf an, den besonderen Werth

der beiden Sammlungen hervorzuheben, um so jeder ge-

recht zu werden, und ich hoffe, das auch erreicht zu haben,

Wien. Richard Maria Werner,

Digitized by Google
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Anzeigen.

Texte und Forschungen
zur

Geschichte der Erziehung und des Unterrichts
in den Ländern deutscher Zunge,

hgb. von

Karl Kehrbach.

I. Bd.: A. Bitincr, Oie lateinischen Scliülergespräche der Humanisten. Auszüge mit

Einleitungen. Anmerkungen und Namen- und Sachregister. 2. Tb.: Von Barlamlii* liis

Cordcrius 1524—1564. Gr. 8°. 123 S. M. 2 .

Berlin. J. Harrwltx Xaehf.

Soeben erschienen:

Pel Cinquentesimo anno d’insegna-

mento di Enrico Pessina. Vio.
8 '

Napoli, Galieria Umberto 77.

Riccardo Marghieri.

Für oder Wider
die Berufung in Strafsachen?

Von Dr. Herrn. Ortloff,
Landgerichts -Rath a. D.

Gr. 8”. 6 Bog. M. 1,20.

München. J. Schweitzer Verlag (Arthur Sellier).

Die Beteiligung Solothurns

am Schwabenkriege

bis zur Schlacht bei Dörnach.

Nebst einer Anzahl urkundlicher Belege.

Von Dr. E. Tatarinoff.

Festschrift zur 400jübrigen Erinnerongsfeier

an die Schlacht bei Dörnach Tom 22. Juli 1499.

25 Bog. 4° und 24 Kunstbeilagen,

i Broscbirt M. io, geb. M. 12 .

Solothurn. A. Ltttfcj»

Nachfolger Buchhandlung

Jent 4 Cie.

Probeseiten und Prelsanstellungen stets zu Diensten.

Buchbinderei. Stereotypie.

Die :—
Buchdruckerei von E. Buchbinder (H. Duske)

in

Neu-Ruppin
betreibt als

Spezialität die Herstellung wissenschaftlicher und fremdsprachlicher Werke.

Sämmtliche Drucksachen
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Theologie und Religionswissenschaft

S. Michelet, Israels Propheten als 'Präger der

Offenbarung. Vortrag, gehalten auf dem ersten

rcligionswissenschaftlichen Kongress in Stockholm.

Aus dem Norwegischen übersetzt. Freiburg i. B., J.

C. B. Mohr (Paul Siebcck), 1898. 40 S. 8°. M. 0,60.

Der Vf. bemüht sieb, zu zeigen, dass — wie

es sich auch mit der Wirklichkeit des Verkehrs

zwischen Gott und Menschen in anderen Religi-

onen verhalte — bei den Propheten Israels die

Frage nach der Thatsächlichkeit ihrer Beziehung

zu Gott nicht nur aufgeworfen, sondern auch

bejaht zu werden verdiene. Ein mathema-
tischer Beweis für die Realität ihrer Gemein-
schaft mit Gott ist natürlich nicht zu führen, aber

cs kommen mehrere merkwürdige Tbatsachen
zusammen, um ihren Anspruch auf Zusammen-
hang mit dem Ucbernatürlichen zu rechtfertigen.

Zunächst legen ihre Prophezeiungen nach all-

gemeinem Zugeständniss von wirklicher, wenn-
gleich nicht absolut unfehlbarer Sehergabe Zeug-

niss ab. Sodann ist ihre ungeheure Bedeutung

für die Geschichte Israels unbestreitbar, höchst

auffallend das Ineinandergreifen von Weissa-

gung und äusserer Geschichte, um die Religion

Israels bis zur höchsten Höhe zu entwickeln.

Sehr beachtenswert ist die Vorahnung des

Christenthums und die positive Vorbereitung seines

!
Auftretens durch die Prophetie. Dazu kommt

1 die Originalität und Frische des religiösen Le-
:

bens der Propheten, die Unmöglichkeit, den In-

halt ihres Gottesglaubens aus vernünftigen Er-

wägungen oder philosophischer Spekulation ab-

|

zuleiten. — Eine Vergleichung der Propheten

mit den ausserbiblischen grossen Religionsstiftern

und den mit prophetischer Gabe ausgerüsteten

christlichen Persönlichkeiten muss allemal zu

i

Gunsten der Reinheit, Unmittelbarkeit und Ori-

;

ginalität der alttcstamentlichen Propheten ent-

i scheiden.

Der Vortrag geht, wie cs scheint, mit auf

j

die beifällig zitirte* Schrift des Rcf. über die Be-

I
rufsbegabung der Propheten zurück. Ich be-
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grüsse in dem Vf. einen Gesinnungsgenossen,

der manches, was ich übersehen, ans Licht ge-

zogen, manches von mir weniger Betonte schärfer

accentuirt hat.

Königsberg i. Pr. Friedrich Giesebrecht.

Synopse der drei ersten kanonischen Evan-
gelien mit Parallelen aus dem Johannes-Evangelium,

bearb. von Reinold Heineke. I. Th.: Das

Markus* Evangelium mit den Parallelen aus dem

Lukas- und Matthäus -Evangelium. II. Th.: Das

Lukas- Evangelium mit den Parallelen aus dem

Matthäus-Evangelium. III. Th. : Das Matthäus-Evan-

gelium mit Parallelen aus dem Lukas- Evangelium

nebst 2 Anhängen: Die Urmarkus-xö-pa -Stellen des

Matthäus -Evangeliums. Verzeichniss der Johannes-

parallelen. Giessen, J. Kicker, 1898. IX, VI, V u.

196 S. gr. 8 #
. M. 5.

Die vorliegende Synopse verdankt ihre Ent-

stehung dem Wunsche, Uebereinstimmung und

Abweichungen der Evangelien übersichtlicher und

deutlicher zur Anschauung zu bringen, als bisher

geschehen. Hatte noch Tischcndorf (Synopsis

Evangelica. Ed. VII. Lips. 1898) den gesamm-
ten Stoff nach einem mehr oder weniger will-

kürlichen chronologischen Schema angeordnet

und Veit (Die synoptischen Parallellen. Güters-

loh 1897) die Reihenfolge des Markus-Evgl.s zu

Grunde gelegt, so verzichtete der Vf. von vorn-

herein auf ein einheitliches Gesammtbiid, indem

er sich für eine der Rushbrookseben ähnliche

Eintbcilung entschied. Danach wurde im l.Tbcil

das Markus-Evgl. mit den Lukas- und Matthäus-

Parallelen, im 2. das Lukas -Evgl. mit den
Matthäus -Parallelen, im 3. das Sondergut des
Matthäus mit Parallelen aus dem Lukas -Evgl.

zur Darstellung gebracht. Aehnlich wie bei

Veit, dessen Buch der Vf. übrigens nicht ge-
kannt zu haben scheint, sind auch hier die

parallelen Textabschnitte nicht neben-, sondern
untereinander gesetzt und im unteren Texte die

übereinstimmenden Wörter und Worttheile durch
Punkte kenntlich gemacht. Auf das Detail der
durchdachten und sorgfältigen Arbeit kann hier

nicht eingegangen werden. Sie würde durch
Verringerung der im Interesse der Raumerspar-
nis öfter als man wünschen möchte angewende-
ten Verweisungen und durch Beigabe eines aus-
gewahltcn kritischen Apparates in einer neuen
Auflage an Brauchbarkeit noch gewinnen.

LciPzig- O. v. Gebhardt.

Bertha von der Lage, Studien zur Gencsius-
legende. [Wissenscham. Beilage zum Jahresbericht
der Charlottenschule, Ostern 1898 u. Ostern 1899].
Berlin, R. Gaertner (H. Heyfelder), 1898 u. 1899.
40 u. 23 S. 4*. Je M. 1.

Die Legende vom h. Genesius — einem
Schauspieler im heidnischen Rom, dem der Be-
fehl des Kaisers Diokletian, den Taufakt der
Christen durch eine Bühnenaufführung öffentlich

zu verspotten, vielmehr zum Anlass wird, sich

zum Christenthum zu bekehren und nach empfange-

ner Taufe als Märtyrer seines standhaft bekannten

neuen Glaubens zu sterben — ist viel öfter poe-

tischen Darstellungen zu Grunde gelegt, als zum

Gegenstände historisch-kritischer Untersuchungen

gemacht worden. Die gelehrte Vf. vorliegender

Schrift (ordentl. Lehrerin an der Charlottenschule

zu Berlin) bietet Belehrung über beides: jene

poetischen Versuche in verschiedenen neueren

Littcraturen und die Ergebnisse eines auf die

Entstehungsverhältnisse der Legende bezüglichen

kritischen Forschens. Vorangestellt hat sic, wie

billig, den geschichtlich untersuchenden Theil ihrer

Arbeit, der das erste der beiden Programme

füllt und die schwierigeren Partieen ihrer Arbeit

umschliesst.

Es ist an und für sich von Interesse, eine

Dame auf einem der schwierigeren und (im pro-

testantischen Deutschland wenigstens) seltener

betretenen historischen Arbeitsgebiete thätig zu

sehen. Im vorliegenden Falle aber verleiht die

Eleganz und klare Uebersichtlichkeit, womit eine

Reihe verwickelter Probleme miteinander ver-

knüpft und ihrer Lösung näher gebracht werden,

dem behandelten Gegenstände einen erhöhten

Reiz. Ausser Genesius selbst, dem auf den

25. August gefeierten Heros der römisch- raarty-

rologischen Tradition, sind es noch einige mit

ähnlichen Zügen wie er durch die Sage ausge-

stattete Märtyrer, auf deren Passionen die U
in näherer Untersuchung eingeht, um die rauth-

maasslich älteste Gestalt des bald so bald so

abgewandelten Motivs: Bekehrung eines die hei-

ligen Handlungen des Christenthums zu verspotten

im Begriff stehenden Schauspielers, der dann auf

der Bühne grausam zu Tode gemartert wird,

zu ermitteln. Sie zieht zunächst die Passion des

heliopolitanischen Mimen Gelasios (oder Geb*

sinos, gemartert angeblich am 27. Febr. - )

zur Vergleichung herbei; sodann die eines Ar-

dalio (gemartert unter Maximian an einem 1

April), ferner die eines Porphyrius (gemärter,

unter Aurelian, nach der einen Angabe

15. Sept., nach einer anderen am 4. Nov.). a*

sie durch sorgfältige Kollation dieser und ooc

etlicher „Schauspielerlegenden“, unter Her ei

ziehung noch einiger anderer Genesius- *2*®

und unter sorgfältiger Wahrung der Unterst i c

zwischen der jeweiligen einfachen Urgestat

^
den ausschmückenden jüngeren Zuthaten c

betr. Traditionen, als wahrscheinliches ^
suchungsergebniss gewinnt, ist in Kürze *

Die Geschichtlichkeit eines römischen * ^

Genesius, der wegen verweigerter
j

111 '

spottung Märtyrer wird, lässt sich nie t

weisen; der betr. Sagenstoff, in

älteren Ausgestaltungen am Namen eines

sius (nicht Genesius) haftend, scheint in ' cr

_^
nissmässig spater Zeit eine Uebcrtragung

t
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dem Orient nach Rom erfahren zu haben, und

erst hiebei scheint dem, früher vielleicht als

Anonymus behandelten Schauspielermärtyrer der

Name Gencsius (von ytyvOfiai) „als Symbol der

Wiedergeburt“ verliehen worden zu sein. Zu
festerer Gestalt gelangte im Abendland die Le-
gende erst durch Florus Magister, den Bearbeiter

des ßedaschen Martyrologiums, und demnächst

dann durch Ado, auf welchen die spätere mittel-
j

alterliche Ueberlieferung sich hauptsächlich stützte.

In ihren Hauptpunkten wird dieser Zusammen-
fassung der Ergebnisse beizupflichten sein. Als

einen Punkt, der noch weiterer Aufhellung be-

dürftig erscheine, bezeichnet die Vf. selbst, und

mit Recht, das Verhältniss der Gcnesiuslegende

zum Orient. Bei einer späteren Fortführung

der Untersuchung dürfte besonders an diesem

Punkte cinzusctzcn sein und dabei wohl auch

— was man hier (in Kap. V S. 18 ff.) vermisst

— auf das symbolisch Bedeutsame des Namens
Gelasius, besonders in der Form Gelasinos

(relcttfvog), d. i. „Lacher“, näher einzugehen

sein. Sollte der Sage vielleicht doch irgend-

welcher geschichtliche Urkern zu Grunde liegen

(was übrigens auch dem Unterzeichneten kaum
wahrscheinlich dünkt), so müsste es die überaus

reiche und grossentheils noch ungedrucktc mar-

tyrologische Tradition des Orients sein, der die

darauf bezüglichen Hinweise zu entnehmen wären.

— Als eine nicht ganz gesicherte These, die

möglicherweise späterer Richtigstellung oder doch

Limitation zu unterziehen sein dürfte, sei hier

noch erwähnt, was auf S. 5 über das wahr-

scheinliche Alter des hieronymianischen Martyro-

logiums bemerkt ist. Falls in Bezug hierauf

nicht Duchesne (an dessen bezügliche Datirung

die Verfasserin sich anschliesst), sondern dessen

Kritiker Krusch Recht behalten sollte
l

), so würde

jene Altcrsangabe zu modifiziren und statt des 6.

erst das 7. Jh. als die Ursprungszeit der heutigen

Fassung des Mart. Hieron. zu nennen sein.

Den litteraturgeschichtlichen Theil ihrer Ar-

beit hat die Vf. im diesjährigen Osterprogramm

ihrer Lehranstalt veröffentlicht. Sie weist darin

ein Hindurchgehen der Genesiussage durch nicht

weniger als fünferlei neuere Litteraturen nach

und bietet zwar kurze, aber mehrseitig lehrreiche

und anziehende Mittheilungen über die Aufein-

anderfolge dieser verschiedenen Formen der Le-

gende. So zuerst über ihr Auftreten in der

französischen Littcratur, wo ein dem 15. Jh. ent-

stammendes Mystere de Saint Gents die ältere,

und ein durch die Dichter Desfontaines und

Rotrou im 17. Jh. dramatisirter Saint Genest die

*) Siehe wegen der hierauf bezüglichen Kontroverse

einerseits Br. Krusch: „Zur Afra- Legende und zum
Martyrol. Hier," im N. A. f. ält. deutsche Gosch., XXIV,
289— 337, andererseits E. Duchesne: 'A propos du Marl.
Hicronymien: Anal. Botl. 1898, S. 421—447; und vgl.

meinen demnächst erscheinenden Artikel „Hieronymus"
in PRE. 3

, Bd. VIII. Z.

spätere Ausprägung derselben bildet. So ferner

über ihr Vorkommen in der Litteratur Spaniens,

wo kein Geringerer als Lope de Vega unter

ihren dramatischen Bearbeitern auftritt — frei-

lich nicht etwa als seinen Konkurrenten auf die-

sem Gebiete überlegener, sondern (wie die Vf.

S. 8 wohl richtig urthcilt) als sogar hinter jenem

Franzosen Rotrou zurückstehender ßühnenbear-

beiter des Stoffes. Nächst diesem San Gines

Spaniens wird dann ein San Genesio der italie-

nischen Littcratur nachgewiesen (S. 14 f.); ferner

ein S. Genesius einer lateinischen Jesuitenkomödie,

deren Urheber, der englische Jesuit Joseph Simon
(ca. 1650), unseren Stoff unter dem Titel „Vitus

$. christiana Fortitudo “ einer freien Bearbeitung

unterzog (gedruckt u. a. Köln 1697). Endlich

wird über die behandelte Legende, wie sie in

den Arbeiten einiger deutscher Dichter unseres

Jahrhunderts auftritt (zuerst des Frhrn. v. Blom-

berg in einer metrischen Erzählung [erschienen

1855, dann 1860], dann des Stettiner ßalladcn-

komponisten Löwe in seiner Ballade Polus v.

Atella um dieselbe Zeit, endlich Felix Wein-
gartners in seiner dreiaktigen Oper „Genesius“,

Berlin 1892), Bericht gegeben (S. 17— 20).

Die geschickte Darstellungsgabe und das gesunde

geschichtliche Unheil der Vf. bewähren sich

auch durch diese zweite Abtheilung ihrer Arbeit

hindurch. Von etwaigen Bearbeitungen ähnlicher

Stoffe, die sie eventuell später folgen lassen

sollte, darf man hienach entschieden günstige

Erwartungen hegen.

Greifswald. O. Zöckler.

Philosophie.

Paul Deussen, Allgemeine Geschichte der Philo-

sophie mit besonderer Berücksichtigung der Religionen.

1. Bd., 2. Abth. Die Philosophie der Upanishad’s.

Leipzig, F. A. Brockhaus, 1899. XII u. 868 S. 8*

M. 9.

Seit dem Erscheinen der ersten Lieferung

seiner Geschichte der Philosophie (1894), hat

Deussen (Leipzig 1897) eine Uebersetzung von

sechzig Upanishads veröffentlicht. Sie kann ge-

wissermaassen als eine Vorarbeit zu der jetzt

vorliegenden Darstellung der Philosophie der Upa-

nishads betrachtet werden. Sie enthält die

Quellen und Abhandlungen über deren Verhält-

niss zu einander. Die Uebersicht über die

Upanishad- Litteratur konnte deshalb jetzt ver-

hältnissmässig kurz erledigt werden. Dann folgt

die Darstellung des Systems der Upanishads, in

vier Abtheilungen geordnet. Erst wird das theo-

logische System behandelt, die Vorstellungen

von Brahman, seine Erkennbarkeit, sein Ver-

hältniss zur Seele und zur Welt, sein Wesen

usw. Daran schliesst sich die Lehre von der

Kosmologie, und als ihr Abschluss die Genesis

des Sänkhyasvstems. Sodann handelt der Vf. über
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die Psychologie, und endlich über die Eschatolo-

gie der Upanishads.

D.s neues Buch ist sehr interessant. Eine

Menge sorgfältiger Einzeluntersuchungcn sind ver-

werthct worden, und die ganze Upanisbad-Litte-

ratur ist kritisch gesichtet und geordnet, so dass

die Darstellung ein vorzügliches, ja unentbehr-

liches Hilfsmittel geworden ist für jeden, der sich

mit dahingehörigen Fragen beschäftigen will.

Des Vf.s Hauptzweck ist der, die indische

Philosophie für die allgemeine Geschichte der

Philosophie zu verwerthen. Da ein geschicht-

licher Zusammenhang zwischen der indischen und

der occidentalischen Philosophie im allgemeinen

nicht nachweisbar ist, die erstere vielmehr als

eine ganz selbständige und völlig unabhängige

Entwicklung betrachtet werden muss, so darf

man hoffen, in ihr Aufschlüsse zu finden über

viele Fragen, die von Wichtigkeit sind für das

Verständniss der Gesetze, nach welchen sich der

menschliche Gedanke entwickelt hat und ent-

wickeln muss. Es ist aber sehr fraglich, ob

D.s Buch wirklich verstanden werden kann von

Leuten, die nicht selbst Sanskritisten sind.) Und

seine meisten Leser werden jedenfalls Indolo-

gen sein.

Vom Standpunkte des Sanskritisten aus

muss es nun zunächst als ein Vortheil erschei-

nen, die indische Philosophie im Zusammenhänge
mit der allgemeinen Geschichte der Philosophie

behandelt zu sehen. Es ist gut, bisweilen aus

den engen Fachgrenzen hcrauszutreten. Die Be-

urtheilung wird dadurch freier, und viele Fragen,

die vorher dunkel geblieben, werden aufgehellt.

Für die Religion des Veda hat z. B. Oldenberg
gezeigt, welcher Gewinn aus den Ergebnissen

der Ethnologie gezogen werden kann. Und
ähnlich ist auch hier der Fall. Wir sind nun
einmal gewohnt mit europäischen Begriffen zu

arbeiten, und der Nachweis, den D. an vielen

Stellen führt, dass es dieselben Probleme sind,

die im Orient und im Occident die Geister be-
schäftigt haben, ist sehr geeignet unser Ver-
ständniss zu erleichtern. Wir sind deshalb dem
Vf. zu grossem Dank verpflichtet für seine all-

gemeineren Erörterungen und für seine Heran-
ziehung von Analogien aus der europäischen
Philosophie.

Andererseits ist D.s Verfahren nicht unbe-
denklich. Wir sind noch lange nicht über die

Entwicklung der geistigen Kultur in Indien im
klaren. Ich habe mich schon in meiner Be-
sprechung der ersten Lieferung dabin geäussert,
dass D. einen zu schroffen Unterschied zwischen
der älteren und der jüngeren Kultur Indiens an-
nimmt. Und ich glaube noch heute, dass viele

Anschauungen, die der Vf. erst allmählich ent-
stehen lasst, schon den vedischen Indern geläufig
waren. D. hat zweifelsohne Recht, wenn er die
Philosophie der Upanishads als den Kulminations-

punkt der indischen Weltanschauung ansieht. Und

sehr interessant ist seine Auseinandersetzung über

dieselbe. Dass ihre eigentliche Ausgestaltung

mit einer Verschiebung des kulturellen Schau-

platzes gegen Osten in Verbindung steht, ist

wohl unleugbar. Und D. hat mit Recht die her-

vorragende Gestalt des Yäjravalkya in den

Vordergrund gerückt. Ebenso glaube ich. dass

er Recht hat, wenn er den Kgatriyas einen be-

deutenden Antheil zuschreibt an der Geistes-

thätigkeit, die sich in der Ausgestaltung der

Upanishad-Philosophie kundgiebt. Aber wenn er

geneigt zu sein scheint, die ganze spätere Kultur

aus der Gedankenwelt der Upanishads herzuleitcn,

so glaube ich entschieden, dass er zu weit geht.

Die Upanishads haben ältere Anschauungen in

sich aufgenommen, oft ohne sic zu assiraiGren,

und in vielen Fällen sind die späteren Systeme

die Ausläufer dieser älteren Anschauungen. So

habe ich mich z. B., trotz der scharfsinnigen De-

duktion, nicht überzeugen können, dass der Vf.

Recht hat, wenn er das Säitkhyasystem allmäh-

lich aus den Upanishadgedanken entstehen lässt.

Es mag vielleicht richtig sein, dass der Pessimismus

des Sänkhya ein Zeichen der Ermüdung ist. Aber

die Philosophie der Upanishads macht nicht gerade

einen lebensfrischen Eindruck. Mit ihrer Ab-

neigung gegen die Sinnenwelt erinnert sie viel-

mehr oft an gewisse lebensmüde Erscheinungen

unserer Zeit, die sich jedenfalls zum 1 heil auf

Grundlage eines dem Säükhya verwandten, in

Pessimismus überschlagenden Materialismus ent-

wickelt haben.

Ebenso wenig kann ich mich mit D.s tr-

klärung der Lehre von der Seelenwandening

einverstanden erklären. Oldenberg hat (Religion

des Veda S. 562 ff.) über die Verkörperung von

Seelen in Thieren, Pflanzen und Sternen gehan-

delt und darauf hingewiesen, dass einige alte Er

Zahlungen vielleicht mit dem alten VülksgGiu cc.

dass die Seelen Verstorbener in I bierc ein

gehen können, Zusammenhängen. Weiter w -r 1

er die Frage auf, ob nicht ähnliche \ orstc unge

den Seelenwanderungsglauben vorbereitet a- n

D. verneint diese Frage, weil er meint,

Vorstellung von der Seelcnwandcruog

Gedanken der Upanishads herieiten zu kunoen.

Die ganze Vorstellung sei entstanden .ms

„Wahrnehmung der Verschiedenheit der 3

tere und der Schicksale der einzelnen *,cns“~7

welche man sich erklärte als versebu et

die Werke in einem früheren Dasein

heisst, so viel ich sehe, die Sache au 1 eQ

stellen. Man begreift gar nicht, wie man

haupt dazu kam, ein früheres Dasein

men. Aus dem Totemismus und ent

glauben sowie aus den von Oldenbcig IC *

zogenen Vorstellungen lässt sieb die c

der Seelenwaoderiutg viel natürlicher **£
und cs ist bei weitem wahrscheinlich.
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die Upanishadsphilosophen ältere Vorstellungen

ihrem Systeme einvcrleibtcn, vielleicht eben um
mit diesen die verschiedenen Schicksale der

Menschen zu erklären. Dass eine Vorstellung

in ein System hincinpasst, ist kein Beweis dafür,

dass sie von diesem Systeme erschaffen worden.

Was die Seelenwanderung betrifft, so ist die

Vorstellung von derselben meiner Ansicht nach

fdter als die Upanishads und ihr Verhältnis zu

ihnen vielleicht gerade das Gegentheil von dem,

was der Vf. nachzuweisen sucht.

Aehnlich denke ich auch über den Yoga,

den D. ebenfalls aus den Grundgedanken der

Upanishads herleiten will. Auch hier glaube ich,

dass wir .viel weiter zurückgehen und vielmehr

in alten Zaubervorstellungen den Ursprung suchen

müssen.

Ich glaube überhaupt, dass wir die Entwick-

lung der indischen Philosophie nicht so genau

verfolgen können, wie D. es versucht. Trotz-

dem meine ich, dass er durch seine neue Arbeit

die Erforschung der Upanishads weiter gebracht

hat als alle seine Vorgänger. Seine Darstellung

ist höchst interessant und anregend, und die Ge-

wissenhaftigkeit, mit der die Untersuchung durch-

geführt ist, erspart uns die Mühe der Nachprü-

fung. Seine Ergebnisse werden wohl hie und

da Aenderungen erfahren, aber seine Arbeit

wird die Hauptquelle für alle späteren Darstellun-

gen bleiben.

Kristiania. Sten Konow.

Unterrichtswesen.

Julius Baumann, Gymnasium und Realgymna-

sium verglichen nach ihrem Bildungswerth und

unter Rücksichtnahme auf die Ueberbürdungs-

frage. Vortrag gehalten auf der Versammlung deut-

scher Naturforscher und Aerzte zu Düsseldorf 1898.

Mit Ergänzungen und Erweiterungen. Leipzig, Diete-

rich (Theodor Weicher), 1898. 1 Bl. u. 44 S. 8°.

M. 0,75.

Der Beifall, den der hier mit einigen Er-

weiterungen abgedruckte Vortrag im Herbst 1898

in der pädagogischen Sektion der Düsseldorfer

Naturforscher-Versammlung gefunden hat, kann

wohl nur der darin vertretenen Gesammtansicht

und der ausgesprochenen Forderung gegolten

haben, dass das Gymnasium als bevorzugte Schul-

form dem Realgymnasium den Platz zu räumen
habe. Mag man über diese Forderung denken,

wie man will — die Aufgabe, sie zu begründen,

hat sich der Vortragende, trotz aller Gelehrsam-

keit und Belesenheit, die er aufbietet, über Ge-
bühr leicht gemacht.

Er folgert so. Das Ziel der höheren Schule

ist ethische und logische Bildung. Diese wird

durch Naturwissenschaft viel besser erreicht als

durch poetische Litteratur und Geschichte. Aber
um die ethische und logische Aufgabe des Unter-

richtes zu lösen „oder auch nur zum Mitarbeiten

an derselben“ (S. 18) reicht das Maass von

naturwissenschaftlich - mathematischem Unterricht,

welches der Lehrplan des Gymnasiums enthält,

nicht aus. Andererseits kann dieser Unterricht

ohne Uebcrbürdung der Schüler nicht verstärkt

werden, wenn die beiden alten Sprachen ihre

Stellung behaupten. Also muss diese Stellung

aufgegeben, das Griechische zumal aus der

Reihe der obligatorischen Fächer gestrichen

werden.

Mehr als anfechtbar ist zunächst, was der Vf.

gegen den Erziehungsgehalt von Poesie und Ge-

schichte sagt; wer beide nicht zu würdigen weiss,

mag ihm beistimmen. Andererseits, was er zum

Ruhme der Naturwissenschaften vorbringt, ist zwar

nicht gerade falsch, hält sich aber ganz an der

Oberfläche. Es läuft darauf hinaus (S. 6), dass

durch die moderne Industrie, die auf den Er-

gebnissen der Naturwissenschaft beruhe, die Wohl-

habenheit gesteigert und dadurch die Zahl der

Menschen vermehrt sei, die für ästhetische und

geistige Genüsse Zeit und Geld haben. Abge-

sehen davon, dass „satte Tugend und zahlungs-

fähige Moral“, wie es Heine einmal genannt hat,

nicht gerade der beste Boden sind, um feinere

Blüthen des Geisteslebens erwachsen zu lassen,

— schlimm ist, dass Baumann zwei ganz ver-

schiedene Dinge mit einander verwechselt: den

Einfluss der Naturforschung auf unser Kulturleben

und die Wirkung des naturwissenschaftlichen

Unterrichtes auf den jugendlichen Geist. Gewiss

kann und soll diese Wirkung auch ethischer Art

sein; nur ist in der Schrift, die wir hier be-

sprechen, nicht viel davon gezeigt. — Aber nun

die Hauptsache! Für die letzte Schlussfolgerung

wäre alles darauf angekommen, nachzuweisen,

dass der — doch nicht ganz geringfügige —
Unterricht in Mathematik und Naturwissenschaft,

den das Gymnasium bietet, ausser Stande sei

zu solcher ethischen Bildung etwas Nennens-

werthes beizutragen. Doch die sehr starke Ver-

neinung, die B. hier ausspricht, leitet er nur mit

den Worten ein: „Fest stehe uns, dass “

Dies erinnert etwas an die Fichtesche Formel:

„Ich begreife mit vollkommener Evidenz und bitte

Sie diesen Gedanken mit mir zu vollziehen.“

Nach solcher Methode kann man Gedanken-

systeme aufbauen, die besten Falls in sich selber

fest Zusammenhängen. Aber dass versucht wurde,

auf diese Art einen Beweis von realer Geltung

zu führen, und zwar vor einer Versammlung von

Vertretern der exakten Wissenschaften, und dass

gar solche Zumuthung mit Beifall aufgenommen

wurde — das ist immerhin eine Thatsache, die

zu denken giebt.

Düsseldorf. Paul Cauer.
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Philologie und Litteraturgeschichte.

Carl Brockelraann
,

Syrische Grammatik mit

Litteratur, Chrestomathie und Glossar. Berlin,

Reuther & Reichard, 1899. XIII, 110 u. 190*

(syr.) S. 8°. M. 7.

Ausstattung, Disposition und Titel dieses

Hilfsmittels zur Erlernung der Elemente des

Syrischen entsprechen genau der im
J. 1888

in zweiter Auflage in demselben Verlage er-

schienenen Syrischen Grammatik von E. Nestle,

nur fehlt der Haupttitel Porta linguarum orien-

talium. Es ist mir nicht bekannt, weswegen
die Verlagsbuchhandlung sich selbst Konkurrenz
macht; wollte sie aber eine neue selbständige

Bearbeitung der syrischen Grammatik publiziren,

so that sie gut daran, sich an Brockelmann zu
wenden, der sich besonders durch sein Lexikon
bereits als tüchtigen Kenner des Syrischen legi-

timirt hat. Br. will den Schwerpunkt seiner Ar-
beit auf die Lesestücke gelegt wissen. In der
T hat ist dieser Theil des Buches bedeutend
reichhaltiger als der betreffende Abschnitt bei
Nestle. Die Stücke sind alle der älteren Litte-

ratur entnommen, mehrfach den Märtyrerakten;
jedoch finden sich auch zwei Abschnitte aus
Kalilag und Damnag und aus Pscudokallisthenes.
Laut der Vorrede hat Br. sie zum Theil stark
verkürzt und „zugestutzt“, da es sich für ihn
»nicht darum handelte, kritisch berichtigte, son-
dern für den Unterricht taugliche Texte zu
geben“. Ich kann augenblicklich nicht kontrolli-
ren, wie weit dies Zustutzen gegangen ist, muss
aber doch bemerken, dass ich den von Br. auf-
gestellten Gegensatz „kritisch berichtigt“ und
„für den Unterricht tauglich“ nicht anerkennen
kann.

In der Grammatik bat Br. die Lautlehre be-
sonders eingehend behandelt (auf 24 Seiten
gegenüber 4 Seiten bei Nestle), vielleicht in
einem für Anfänger bestimmten Buche zu ein-
gehend. Dagegen ist umgekehrt die Uebersicht
über die Litteratur, von der Br. nur die für
den Anfänger wichtigsten Bücher nennen will,
bet Nestle viel vollständiger (66 S. gegenüber
14 S. bei Br.). Ich würde es schon deswegen
für angemessen erachtet haben, wenn Br. unter
den europäischen Grammatiken die von Nestle
nicht unerwähnt gelassen hätte; mindestens hätte
unter der Rubrik „Litteraturgeschichte“ Nestles
Sonderabdruck Litteratura syriaca erwähnt sein
sollen, der für den Anfänger das bequemste
Hilfsmittel ist, wenn es sich um etwas genauere
Onentirung handelt. Der Druck ist, soviel ich
sehe, korrekt (S. 17 Z. 7 lies § 166), die Aus-
stattung sehr gut.

Ber,in
- Friedrich Baethgen.

Commentariorum in Aratum Reliquiae.
vollegit, reccnsuil, prolcgomenis indicibusque instruxit

Ernestus Maass. Berlin, Weidmann, 1898.

LXXJ u. 749 S. gr. 8° mit 2 Tnf. M. 30.

Die Frucht 18 jähriger Arbeit legt Maass in

diesem stattlichen Bande vor: die antike Gelehr-

samkeit, die sich an Arats Gedicht angeschlossen

hat. Dieses selbst hat M. bereits 1893 in einer

besonders von Kaibel nach Gebühr gewürdigten

Ausgabe endgültig publizirt. Schon ein Jahr vor-

her hatte er in seinen Aratca (Philolog. Unter-

suchgn, hgb. von Kicssling— v. Wilamowitz XII)

grundlegende Untersuchungen über die indirekte

Ueberlieferung Arats und seine Erklärer gegeben.

Es ist eine Lebensaufgabe, die hier gelöst ist:

glücklich M. und bewunderungswürdig, dass er

nicht ein Leben dazu gebraucht hat. Abge-

schlossen hat er noch nicht ganz: er kündigt Hy-

gins Poeticon astron. an; doch ist das eine Klei-

nigkeit gegen das Geleistete und scheint fast fertig.

Welch ein mühevoller, ausdauernder Kleiss

den vorliegenden Band zu Tage gefördert bat,

kann doch nur ahnen, wer selbst einen Apparat

zusammengebracht und zu einer Ausgabe ver-

arbeitet hat. M. musste zum grössten Theil von

Grund aus arbeiten, ja sogar manche Stücke

erst entdecken und abschrcibcn, andere mühsam

zu einem Ganzen zusammenfügen. Für die «
ben Stücke, die er vorlegt, hat er durchweg

die Hdschr.n gesammelt, rezensirt, bis auf ge-

ringe Ausnahmen alle selbst verglichen. Nun

giebt er sie wohl geordnet, manche rekonsiruirt,

nicht nur mit eingehendstem Apparat und sorg-

fältig durchkorrigirt, er hat auch, wo irgend

möglich, am Rande in knappen Noten die Quellen

oder Parallelen angemerkt. Mit gleicher Aus-

dauer wie die wcrthvollen Partieen sind auch

verzweifelte Stücke behandelt und Exzerpte,

deren wissenschaftlicher Werth — soviel sich

heute sagen lässt — zu der aufgewendeteu

Kraft kaum im Verhältnis steht. Solche Arbeitet!

sind schmerzhafte Dornen der Wissenschaft; doub

um so dankbarer anerkennen wird man sie, J
c

lebhafter man das „taedium“ des Aufopferungs

vollen mitempfindet.

Den Anfang machen mit Recht die R«tc

des ältesten fassbaren Aratcrklärers, des Att 05

von Rhodos, nur 100 Jahre jünger als .
tat,

schon früher von M. gesammelt. Hipparcbs B

über Arat und Eudoxos, aus dem wir sic kennen-

ist inzwischen von Manitius neu edirt.

Es folgt der nächste persönlich he *®j
e

Aratkommentator Achilles, erst aus dem • J

n. Chr. Nur seine durch doxographisebe Ge-

lehrsamkeit und stoische Weisheit wert vo

Einleitung und ein kleines Stückchen Ko®®

sind erhalten, beide in Exzerpten. Aus ib® u

der Hauptmasse der Scholien, die auffalle

unter Nr. 6 folgt, ist hauptsächlich die

der Aratcrklärung zu konstruiren. Die \ er t»u

liegen ungewöhnlich glücklich, weil wir in

Resten eine zeitlich fassbare und rein ei 1
L
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Arbeit haben. Die Scholien stammen, wie sie in

doppelter Rezension vorliegen, natürlich aus by-

zantinischer Zeit, wo sie zerrissen, mit Lemmata
versehen, aus mehreren Quellen, besonders den

Katasterismen, bereichert und mit einer — doch
wohl älteren — Paraphrase verkoppelt wurden.

Aber auch sie sind nicht so arg zugerichtet wie

die meisten anderen: ihr Grundstock, der letzte

antike Kommentar, schält sich deutlich heraus.

Sein Verfasser ist Thcon, durch Subscriptio und

die Ueberschrift einer anders überlieferten, eng

zusammengehörigen Aratvita bezeugt, Philosoph

und Mathematiker zu Alexandria im 4. Jk. Sein

angehängter Brief an Julianus giebt Handhaben
zur Herstellung eines Kommentars, so die Sicher-

heit, dass alle mythologischen Exkurse der Scho-

lien spätere Zuthat sind. Dass sich Theon
auf ältere Erklärer stützt, ist selbstverständlich

und wird zudem durch die Vergleichung mit

Achill gezeigt. Ob er dessen vollständigeres

Werk ausgeschrieben, wie Diels will, oder beide

den gleichen älteren Kommentar benutzt haben,

wie M. meint, ist kaum zu entscheiden, ersteres

wohl wahrscheinlicher. Jedenfalls sind sie stets

nebeneinander zu benützen, um die alte Tradi-

tion bald aus diesem, bald aus jenem zu ent-

nehmen oder zu kontrolliren.

Ein 3. Stück tritt hinzu: der Anonymus II

oder Aratus latinus mit allem, was an ihm bängt,

erst von M. zusammengestellt und z. Th. zuerst

edirt. Arats Gedicht ist mit mythologischer, aus

den Katasterismen entnommener Erklärung und

Einleitungen um 700 in Gallien von einem

Gallier in seiner schon
,
halb romanischen

Sprache mit ungenügender Kenntniss des Grie-

chischen übersetzt. Meist macht ihn erst die

Vergleichung mit den von M. so weit möglich

nebengedruckten griechischen Originalen benutz-

bar. Eine verständlichere lateinische Redaktion,

auch in den Gcrmanicusscholien
,

ist nur durch

Interpolation aus jener entstanden. Als roma-
nisches Sprachdenkmal interessant ist es

für die Ueberlieferungsgeschichte Arats im Mittel-

alter bedeutungsvoll, für Arat nicht ohne Werth
besonders in seinen Einleitungen: Sternkataloge

des Eratosthenes und Hipparch, ein neuer Buch-

titel des Posidonios, 2 neue Fragmente des

Archelaos, auch astronomisch Neues sind unver-

ächtliche Beute, dazu eine neue Fassung der

Katasterismen, von Olivieri und Kehin seither im

griechischen Original gefunden.

Mehrere kleine Stücke sind eingefügt, auch

Berliner Papyrusfetzen sogar auf 2 kostbaren

Tafeln, obgleich nichts weiter zu entziffern ist,

als dass sie über Sternbilder gehandelt. Inter-

essant ist ein Schriftchen des Leontios über die

Konstruktion eines zu Arat passenden Himmels-

globus: es führt uns in den Schulbetrieb ein.

M. hat in den Prolegomena auf die Benutzung

von Globen mehrfach hingewiesen; auch astro-

nomische Illustrationen und deren Ucberlieferung

beachtet. Eine wie nothwendige Ergänzung ihre

Sammlung und Bearbeitung ist, drängt sich leb-

haft auf; leider ist sie von seinem Schüler Thiele

nicht in der gründlichen urkundlichen Weise des

Lehrers geleistet und bedarf der Neubearbeitung.

Durch die bildliche Tradition der Sternbilder

können wir, wie ich zeigen werde, weit über

Arat und Eudoxos hinaufsteigen, und sie führt

uns durchs späte Alterthum, Mittelalter, durch

Orient und Occident bis auf unsere Tage. M.
selbst hat ausgewählte litterarische Proben mittel-

alterlicher Aratgclehrsamkeit gegeben und weist

auf die Fülle noch vorhandenen auch antiken

Materials hin. Es scheint schier unendlich,

zumal die Astrologen nicht zu trennen sind.

Eine internationale Vereinigung jüngerer Gelehrter

hat sich an die Hebung gemacht. Sie und wer

immer sich mit Arat oder antiker oder mittel-

alterlicher Astronomie befasst, alle müssen auf

Maass bauen und werden, so undankbar auch

die Wissenschaft zu sein pflegt, den Dank ihm

nicht versagen.

Basel. E. Bethe.

Gull-|)0ris Saga eller borskfirdinga Saga udg. ved

Kr. Kälund. [Samfund til Udgivelse af gammel

nordisk Litteratur. XXVI. 1 Kopenhagen, Gyldendal

in Komm., 1898. XXII u. 72 S. 8°. Kr. 2,50.

Kälund giebt einen buchstabengetreuen Text-

abdruck der einzigen Pergamenthandschrift, doch

mit Auflösung der Abkürzungen. Maurer (1858)

hatte den Text normalisirt. Bei K. erscheint

zum ersten Mal im Text der echte Schluss, so-

weit er aus dem abgeschabten Blatt zu ent-

ziffern war. Die Ausgabe Maurers (S. 80) bot

hier nur einige Zeilen. Vier Beilagen (Land-

nama, Hälfdanarsaga Eysteinssonar, isländische

Volkssagen der Gegenwart, die neueren Ver-

suche, die Lücken der Saga auszufüllen) ver-

einigen in bequemster Weise alles, was zur

Kenntniss der Gull-poris Saga zu wissen noth

thut. Die Einleitung (S. VI ff.) behandelt noch

besonders die Lücken und fasst die Ergeb-

nisse eines grösseren Aufsatzes K.s (Arkiv I,

179 ff.) zusammen. Weiter wird Alter, Inhalt,

Verhältnis der GJ>. zu andern sögur besprochen.

Für den kulturgeschichtlichen Gehalt der G{). ist

immer noch die Einleitung der trefflichen Maurer-

schen Ausgabe nachzuschlagen.

Rostock. W. Golther.

Wilhelm Dorn, Benjamin Neukircb. Sein Leben

und seine Werke. Ein Beitrag zur Geschichte der

zweiten schlesischen Schule. [Littcrarhistor. Forschgn,

hgb. von Josef Schick und M. Frh. v. Waldberg.

IV. Heft.] Weimar, Emil Fclber, 1897. X u. HO S.

8°. M. 3.

lieber Benjamin Neukircb, diesen typischen

Vertreter der Uebergangszeit zwischen der Aera
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des Schwulstes und dem Klassizismus, gab cs

bisher nur die kurzen Charakteristiken von Erich

Schmidt (Allg. D. Biogr., Bd. 23) und von Ludwig

Fulda (Kürschners Nat.-Litteratur, Bd. 39), wäh-

rend die beiden anderen Vertreter jener Ueber-

gangsperiode, Canitz und Christian Wernicke, ihre

monographische Würdigung bereits seit längerer

Zeit gefunden haben. Die Domsche Arbeit füllt

die vorhandene Lücke durch eine ungemein

fleissige, nur stellenweise allzu tief ins Detail

sich verlierende Untersuchung aus, die von einer

Ueberschätzung ihres Gegenstandes ebenso weit

entfernt ist, wie von der Verkennung aller der-

jenigen Umstände, die Ncukirch eine gewisse

Durchgangsbedeutung unleugbar sichern. Als

Sammler und Herausgeber der bekannten An-
thologie von Hofmanswaldaus und seiner Nach-
ahmer Gedichte, als Uebersetzer von Fenelons

Tclcmach, als Wiederbeleber der poetischen Sa-
tire nach Boileaus Vorbild hat er manche An-
regungen ausgetheilt. Sein Abfall von dem deut-

schen Marinismus Hofmanswaldaus und Lohen-
steins ward ein Wendepunkt für die Ausbildung
der poetischen Sprache und sein Stil von vor-

bildlicher Wirkung für eine Reihe späterer Po-
eten, vor allem für Joh. Chr. Günther. Im Streit

zwischen Zürich und Leipzig ward sein- Name
ein Trumpf, als Briefsteller war er bis auf
Gellerts Tage die beachtetste Autorität, und so-

gar als einen „unmittelbaren Vorläufer der deut-
schen litterarischcn Kritik“ will D. ihn angesehen
wissen. Jedenfalls war cs für den jetzigen Stand
der literarhistorischen Forschung von Werth,
auch diese nicht unbeträchtliche Persönlichkeit
in den festen Rahmen einer soliden Spezial-
untersuchung gespannt zu sehen. Bedauerlicher-
weise fehlt dem Buche, was die Benutzung solcher
Arbeiten stets erschweren muss, ein Index der
Namen.

Ber,in
- Josef Ettlinger.

Ferdinand Brünettere, Manuel de l’Histoire
de la Litterature fran^aise. Paris, Ch. Delagrave,
1898. VII! u. 531 S. 8°. Fr. 5.

Die Anlage dieses Werkes ist in verschiede-
ner Hinsicht originell; die französische Litteratur-
geschickte wird nämlich nicht wie sonst meist —
nicht durchweg — nach Jahrhunderten und nach
Dichtungsgattungen eingetheilt, sondern nach
Litteraturepochen, die unter dem Einfluss eines
bedeutenden litterarischcn Ereignisses stehen, wie
z. B. der Premiere der Pr&ieuses ridicuJes oder
des Erscheinens von Chateaubriands Genie du
christiamsme. Brunetiere will überhaupt in erster
Linie den Einfluss des Oeuvres sur les oeurres
schildern, ohne darum andere Momente wie die
raineschen Prinzipien der Rasse und des Milieus
zu vernachlässigen. Originell ist das Werk
weiterhin insofern, als es in zwei nicht ganz
g eiche 1 heile zerfällt; oben — gewissermaassen

als Text — wird in einer espece de discours (vgl.

S. V) die Entwicklung der Litteratur nach be-

sagten Prinzipien in grossen Zügen dargelegt.

Unter dem Text finden sich — und dieser um-

fangreichere Theil ist der werthvollere — oft

recht reichhaltige Notizen über die hervorragend-

sten Autoren und Werke, Notizen biographischer,

bibliographischer Art, sowie auch solche, in

denen die Quellen oder die Bedeutung einer

litterariseken Erscheinung hervorgehoben werden.

Diese beiden Theile hätten ebenso gut hinter

einander gedruckt werden können; denn ein di-

rekter Zusammenhang der Notizen zu dem auf

gleicher Seite stehenden Text liegt nur selten

vor; auch sind manche Bemerkungen nichts

Anderes als Theile einer Disposition zu einer

künftigen ausführlicheren Litteraturgeschichte, die

wohl für den Vf., jedoch nicht immer für den

Leser von Werth sind. Was die Eintheilung der

Materie betrifft, so legt sie uns Br. in drei,

ihrem Umfang nach sehr ungleichen Büchern vor:

I. S. 1—39 Moyen-Age, II. S. 40-387 L’ay

classique, III. S. 388— 524 Vage moderne. Dass

das erste Buch so kurz ausgefallen ist, liegt

z. Th. daran, dass die dichterische Individualität

im Mittelalter im Allgemeinen nicht in gleichem

Maasse hervortritt wie zu anderen Zeiten; Dich-

tungen gleicher Gattung sind oft gleicharmig,

aber doch nicht so gleichförmig, wie der Aka-

demiker annimmt, und wenn er meint, dass

hauptsächlich nur Crestien de Troyes und Jean

de Meun ein grösserer Einfluss zuzuschreiben ist,

so irrt er sich. Für das Volkscpos und die

volkstümliche Lyrik scheint er gar keinen Sinn

zu haben, und bei seiner bekannten Gering-

schätzung der altfranzösischen Litteratur über-

hebt er sich der Mühe, diese Litteratur kennen

zu lernen. Nur so wird es erklärlich, dass nicht

nur wahrhafte Perlen wie der Roman de la \ io-

lette oder Aucassin et Nicolete, das sich gegen-

wärtig einen Platz in der Weltlitteratur erobert,

unerwähnt bleiben, sondern dass ganze grosse

Kapitel völlig fehlen: aus der von weitgehendem

Einfluss begleiteten Kunstepik wird nur ein rhei

der Artusepen angeführt, von der umfangreichen

religiösen Litteratur erfahren wir nur einig«

Wenige über das Drama. Zu alledem ist 35

dürftige erste Buch keineswegs fehlerfrei. Sei» e>

dass es nicht ganz fortgcblieben ist; denn ur

die neuere Zeit, namentlich für die Perioden cm

Gattungen, in denen sich Br. bereits trüber a-»

gelehrten, geistreichen Litterarbistoriker und

tiker in z. Th. glänzender Weise ausgewiesen

hat, bietet das Werk des Neuen und Trefflicflcn

ausserordentlich viel, wenn auch dem Prinzip

Liebe übertrieben eklektisch verfahren wir un

deshalb Agrippa d'Aubignc, M* de Scvigne,
^

Simon nicht besprochen werden und betsp*

weise Jodelle und Rotrou gar zu kurz

kommen. Besonders interessant sind die e*
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vorhebung des Einflusses Honorcs d’Urfe und

Pascals, die Ckarakterisirung der Romantik,

sowie die Stellung, die dabei einerseits Aug.

Thierry, andererseits A. de Vägny zugewiesen

wird. Die Verdienste einer Reihe von Autoren

werden auf ein richtigeres Maass zurückgeführt

als vordem; dies gilt z. B. für Malherbe, für

Descartes. Werthvoll sind die häufigen Hin-

weise auf analoge Erscheinungen in späterer

Zeit, desgl., wie schon bemerkt, die bibliogra-

phischen Notizen, wo freilich ab und zu in

Deutschland erschienene Arbeiten mit mindestens

demselben Recht genannt werden konnten als

manche der mitgetheiltcn. Wenn man vom
ersten Buch absieht, so wird jeder Leser dem
Werk mannigfache Anregung verdanken.

Bern. E. Freymond.

Geschichtswissenschaften.

R. Rey, Le royaume de Cottius et la province

des Alpes Cottiennes d*Auguste ä Diocletien.

[Extrait du Bulletin de l'Acadcmie dclphinale. Ser. IV

t. 11.] Grenoble, A. Gratier et Cie., 1898. 250 S.

nebst 3 Karten. 8®.

Die Schrift stellt sich zur Aufgabe, die als

Alpes Cottiae bezeichnete römische Provinz bis

auf das Ende des 3. Jh.s der römischen Kaiser-

zeit historisch, geographisch und ethnographisch

zu schildern. Der Vf., der als Inspecteur de

TAcademie de l’lsere in Grenoble seinen Wohn-
sitz hat, kennt das Land genau und beherrscht

die litterarische und monumentale Ueberlieferung,

wie auch die moderne Litteratur vollständig.

Auf die zahlreichen Detailuntersuchungen, beson-

ders geographischer Art, die sich in der Schrift

finden, hier einzugehen, ist unthunlich
;

überall,

auch wo man nicht zustimmen kann, tritt ge-

wissenhaftes Studium und vorsichtiges Urtfaeil zu

Tage und eine auch in der Polemik die Ver-

dienste der Vorgänger rückhaltlos anerkennende

Urbanität. Wir heissen die geschmackvoll ge-

schriebene und hübsch ausgestattete Monographie

als werthvollen Beitrag zu der Kenntniss der

Alpenprovinzen im Alterthum willkommen.

Charlottenburg. O. Hirschfeld.

Otto Meinardus, Der Katzenelnbogischc Erb-

folgestreit. 1. Bd., 1. Abth. : Geschichtliche

Darstellung bis zum Tode des Grafen Hein-

rich von Nassau (1538). Mit dem Lichtdruck-

Porträt des Grafen Heinrich von Nassau. 2. Abth.:

Briefe und Urkunden 1518—1538. Mit dem
Lichtdruck -Porträt des Grafen Wilhelm von Nassau.

(Nassau -Oranische Korrespondenzen hgb. von der

Historischen Kommission für Nassau.] Wiesbaden,

J. F. Bergmann, 1899. 176 u. XI u. 431 S. H a
.

M. 14.

Seit kurzer Zeit haben die geschichtlichen

Forschungen in den deutschen Landschaften allcr-

wärts durch die Gründung historischer Kom-

missionen eine kräftige Förderung erfahren.

Ihren Bestrebungen, durch Veröffentlichung von

Urkunden und Akten die Kenntniss der Landes-

geschichte zu erweitern und zu vertiefen, ver-

danken wir auch den vor Kurzem erschiene-

nen ersten Band der Nassau -oranischen Korre-

spondenzen (1518— 1538), mit denen die Histo-

rische Kommission für Nassau ihre Arbeiten

begonnen bat.

Der Bearbeiter Otto Meinardus hatte sich

anfangs nur die Aufgabe gestellt, den Briefwechsel

der Brüder Heinrich (1483— 1538) und Wilhelm

(1488— 1559) Grafen von Nassau herauszugeben;

schon dies würde von einem weit über das lan-

desgcschichtliche hinausgehenden Interesse ge-

wesen sein; denn namentlich Graf Heinrich hat

unter KarIV. hervorragende Stellungen als Staats-

mann und als Feldherr innegehabt. Dass er an

der Erziehung des jungen Karl betheiligt war,

wie M. aus der bisher noch zu wenig benutzten

Lebensbcschreibnng Kaiser Karls von Snouckaert

nachweist, und später als Grosskämmerer eine

der ersten Stellen am spanischen Hofe einnahm,

muss seine Briefe an den vertrauten Bruder zu

einer wichtigen Gescbicbtsquelle machen. Aber
M. hat geglaubt, sein Ziel weiter stecken zu

müssen. Da im Mittelpunkt des Briefwechsels

der Streit Nassau-Dillenburgs mit Hessen um die

Katzcnelnboger Erbschaft steht und dieser Streit

durch die bedeutenden Persönlichkeiten der Gra-

fen und ihres Gegners, des Landgrafen Philipp

von Hessen, sowie durch die Grösse des streiti-

gen Landes fast 20 Jahre hindurch bestimmend

auf die deutsche Politik einwirkte, so hat M.

die dankenswerthe Aufgabe auf sich genommen,

die brieflichen Quellen über diesen Streit zu

sammeln, soweit sie nicht schon in neueren all-

gemein zugänglichen Werken veröffentlicht sind.

Sehr werthvoll sind die Mittheilungen, die uns

Graf Heinrichs Briefe über die Stellung Karls V.

zu den deutschen Wirren bringen, über das Ver-

hältnis Hessens zu den sächsischen Fürsten,

auch dass, wie M. nachweist, der Kaiser um
Sickingens Feldzug gegen Hessen und Trier ge-

wusst und ihn, was Hessen betrifft, gebilligt

habe. Neben diesem reichhaltigen Material von

allgemeiner politischer Wichtigkeit treten die

nassauischen Hausangelegenheiten fast in den

Hintergrund.

Mit der Art, wie M. die Akten behandelt

hat, kann man wohl zufrieden sein. Er druckt

die wichtigen Stellen wörtlich ab und giebt vom

Uebrigen je nachdem kürzere oder längere Aus-

züge; die Inhaltsangaben über den Briefen sind

knapp und orientiren schnell.

Dem Aktenbande hat M. in einem besondern

Hefte eine geschichtliche Darstellung vorausge-

schickt, in die er die nicht zum Abdrucke ge-

langten Quellen verarbeitet hat, und die bis zur

Entstehung des Erbfolgcstreites zurückführt. Sie
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ist so eine nothwendige Ergänzung der im 2.

Theile veröffentlichten Quellen. Auch hier wird

man den grossen Fleiss und die Sorgfalt aner-

kennen müssen, mit der M. in die Kenntniss des

Zusammenhangs einzudringen sucht. Von be-

sonderem Werthe sind in erster Linie die Mit-

theilungen zur Beurtheilung der beiden Grafen

;

doch führt die Darstellung immer wieder zur ge-

sammten deutschen Politik zurück. Dadurch,

dass deutsches Fürstenrecht mit römischem Recht
im Kampfe liegt, innere deutsche Politik von der

Weltpolitik des Kaisers beeinflusst wird, ist die

wechselnde Entwicklung des Erbstreites so inter-

essant. M.s Hinweise werden vielfach zu weite-

ren Forschungen Anlass geben. Nicht immer
freilich vermag ich dem Vf. beizupflichten. So
wichtig für die Machtstellung des Landgrafen
von Hessen der Besitz der Grafschaft Katzen-
elnbogen auch war, als den Kernpunkt seiner

politischen Bestrebungen darf man sie doch nicht

betrachten, und ebensowenig ist die Gunst der
Volksstimmung für ihn bestimmend gewesen.
Auch der Nachweis, dass Landgraf Philipp in-

direkt seine Initiative bei der Packschen Fäl-

schung zugestanden habe (S. 126), ist auf ein

Missverständnis zurückzuführen, da das Wort
„jegenwehr“ in Nr. 207 sich auf den Prozess,
nicht auf die kriegerische Erhebung bezieht.

Doch das sind nebensächliche Ausstellungen,
die den Dank nicht verringern, den wir dem
Bearbeiter für seine vortreffliche Arbeit schulden.

Marburg i. H. H. Reimer.

Ferd. Wüstenfeld, Geschichte der Türken mit
besonderer Berücksichtigung des vermeintlichen
Anrechts derselben auf den Besitz von Griechen-
land. Leipzig, Dieterich (Th. Weicher), 1809. 48 S.
8° mit einem Bildniss des Vf.s M. 1,50.

Eine posthume Schrift des am 8. Februar
1899 im 91. Lebensjahre verstorbenen berühm-
ten Göttinger Professors, der die letzten 'l äge
seines der Schöpfung monumentaler Qucllenwerke
für das Studium der arabischen Litteratur und
dei Geschichte des Islam unermüdlich gewidmeten
Lebens der Abfassung dieser Blätter weihte.
Sie sind ein Zeichen seines bis an den Rand
des Grabes fortdauernden arbeitsfreudigen Fleisses
und wissenschaftlichen Eifers, sowie seines regen
Interesses an den Geschicken der orientalischen
Völker. Der verewigte Vf. giebt in dieser
kleinen Studie einen gedrängten, auf Zink-
eisens Darstellung gegründeten Abriss der
Kriege der osmanischen Türken vom Beginn
ihrer Vormachtstellung im Islam bis zur Zeit
ihres politischen Verfalles, mit der ausgesproche-
nen Tendenz, in den zur Zeit der Abfassung
aktuellen türkisch - griechischen Wirren für die
Ansprüche der Griechen Partei zu nehmen. Die
Herausgabe der Schrift, der (bis S. 10) eine
Biographie des Vf.s vurgesetzt ist, ist ein Werk

der Pietät für das Andenken des hochverdient«!

Gelehrten. Als solches hätte es allerdings eine

sorgfältigere Druckkorrektur erfordert. Der Hgb.

hätte auch einige während des Diktates unter-

gelaufene Lapsus (z. B. S. 22, 17, Wladislaw IV..

der Ungarnkönig war der V. dieses Namens; S.

35, 18 Mameluken-Chalifen, richtig M. -Sultane)

während der Korrektur leicht richtigstellen können.

Die Verehrer des Vf.s werden für das der

Schrift Vorgesetzte wohlgetroffene Bildniss W.s

dankbar sein.

Budapest. Ign. Goldziher.

Rechts- und Staatswissenschaften,

Kurt Apelt, Die Konsumtion der wichtigsten

Kulturländer in den letzten Jahrzehnten. Eine

statistisch-volkswirtschaftliche Studie. Berlin, Putt-

Kammer & Mühlbrecht, 1899. 1 Bl. u. 245 S- 8*.

M. 3,60.

Die Konsumtion eines bestimmten Artikels in

einem bestimmten Lande lässt sich berechnen aus

der Inlands -Produktion plus Einfuhr minus Aus-

fuhr. Am einfachsten ist die Berechnung für

Waaren, die im Inland nicht erzeugt werden,

falls die Handelsstatistik über sie genügende

Auskunft giebt; die Konsumtion ist gleich ihrer

Mehr -Einfuhr. Recht zuverlässige Verbrauchs-

Berechnungen sind auch für solche Artikel zu

machen, deren Konsumtion oder Produktion einer

inländischen Steuer und damit einer durch fiska-

lische Rücksichten geschärften Kontrole unter-

liegen; dient der Artikel verschiedenen Zwecken,

wie z. B. das Salz der Nahrung und der In-

dustrie, so muss freilich die Produktions-Kontrolc

eine Theilung nach solchen Zwecken zulassen.

um auch zweckmässige Verbrauchsbcreebnungen

zu ermöglichen. Drittens lassen sich solche Er-

mittelungen anstelle» für Artikel, über die ohuc

den Hintergrund der Steuerkontrole eine Produk-

tionsstatistik aufgestellt wird, was bei uns hin-

sichtlich der Bergbau-Produkte und einer Anx*
5-

von landwirtschaftlichen Erzeugnissen der F

ist. Bei den letzteren, der Ernte-Statistik, hin

delt es sich aber nur um Schätzungen, die 61

uns in Deutschland bis jetzt wohl regelmässig *r

heblich gegen die Wirklichkeit zurückgeblieben

sind; und bei den wichtigsten Produkten:

und Weizen besteht für die Konsumtionl-Sta

die Schwierigkeit, dass die Scheidung der gc

wonnenen Mengen nach Arten des Gebraut

Nahrung für Menschen, Futter für Thicre, Ko

*

Stoffe für die Industrie durebgefübrt wcr '®

muss, ohne dass genügende Anhaltspunkte

solche Berechnungen gegeben sind.

Einen besonderen Werth erhalten so' c *

rechnungcn natürlich dadurch, dass sie ur "

gere Zeiträume — Jahr; und Perioden
" “

gestellt und dadurch die Schwankungen es

sums verfolgt werden, welche in sotcicn

Digitized b;
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Preise des Artikels selbst, der Preise seiner

Ersatzmittel, in Umbildungen der Volks-Gewohn-
heiten und in Veränderungen der Technik ihren

Grund haben können.

Das vorliegende Buch begnügt sich damit,

für 35 Artikel, für die einigermaassen glaubhafte

Zahlen sich finden, diese, meist aus zweiter und
dritter Hand zusammenzutragen und mit einigen

erklärenden Bemerkungen zu begleiten. Zwar
hütet sich der Vf. vor ganz unsicheren Nach-

weisen, insbesondere dem Dictionary of Statistics

des phantasievollen Mulhall, dem es gar nicht

darauf ankommt, Zahlen für den Gebrauch an

Butter, Käse, Brennholz, sonstigen Sachen zu

geben, um die wirkliche Statistiker sich bisher

vergeblich bemüht haben — aber ein methodi-

sches Eindringen in die Quellen der Zahlen, kri-

tische Sichtung und originale Untersuchung fehlt

— auffallend bei einer Arbeit, die sich als aus

einem staatswissenschaftlichen Seminar hervor-

gegangen bezeichnet, also einer Anstalt, die in

erster Linie zu kritischen und methodischen Ar-

beiten anleiten soll.

Immerhin ist diese Schrift als Sammlung der

besten vorhandenen Zahlen über den Verbrauch

einer Reihe von Artikeln für den Nahrungs- und

den Industriebedarf ganz willkommen.

Berlin. H. v. Scheel.

Lino Ferriani, Schlaue und glückliche Ver-

brecher. Ein Beitrag zur gerichtlichen und gesell-

schaftlichen Psychologie. Deutsch von Alfred
Ruhemann. Berlin, Siegfried Cronbach, 1899.

XXXI u. 492 S. 8°. M. 8.

Ferriani, bekannt durch eine grosse Anzahl

werthvoller kriminalsoziologischer Arbeiten, fasst

in seinem neuen Werke die Ergebnisse seiner

eigenen Erfahrung und seiner litterariscben Stu-

dien zu einem einheitlichen Bilde zusammen.

Dabei hat er die düstem Farben so wenig ge-

spart wie die grellen und sicherlich der „Gesell-

schaft“, die er malt, nicht geschmeichelt.

Die Rolle, die das Verbrechen spielt, nicht

nur als offizielles im Strafgesetz gebrandmarktes,

sondern auch als strafrechtlich unfassbare Ehr-

und Ruchlosigkeit ist wohl niemals schärfer und

mit eindringlicherer Aufrichtigkeit geschildert als

bei F. Das Einzelne ist gewiss alles richtig —
wenigstens für Italien, denn für andere Länder,

z. B. Deutschland, sind doch gewichtige Vorbe-

halte zu machen. Der Totaleindruck aber ist

trotzdem hoffentlich ein falscher. Denn wenn
Alles, was F., für bestimmte Gesellschaftskreise

gewiss zutreffend, von der „Gesellschaft“ im

Ganzen aussagt, wahr wäre, dann müsste Italien

unaufhaltbar seinem Untergange entgegeneilen.

Er ist nicht der einzige Italiener, der die sozi-

alen und sittlichen Zustände seines Vaterlandes

in dieser Weise schildert, wohl mehr, um die

Gewissen seiner Landsleute zu wecken, als um

in jeder Zeile beim Worte genommen zu werden.

Das wird man gut thun bei der Lektüre nicht

zu vergessen, sonst könnte man leicht zu unbe-

rechtigten pharisäischen Gefühlen gegenüber dem
Zöllner und Sünder Italien kommen, während

doch sehr vieles, was F. tadelt, nicht italienische

Eigcnthümlichkeiten, sondern internationale Uebel

sind.

Man kann F.s Anschuldigungen in zwei

Gruppen theilen, von denen die eine mehr die

Juristen im Besonderen, die andre die Gesell-

schaft im Allgemeinen angeht. Streng durch-

führen lässt sich die Sonderung natürlich nicht,

aber zur allgemeinen Charakterisirung wird sie

dienlich sein. Die Juristen trifft der doppelte

Vorwurf, nicht für genügende Strafgesetze zu

sorgen und die vorhandenen nicht genügend an-

zuwenden. Für den Ausländer ist es schwer,

die Berechtigung solcher Vorwürfe zu kontrolliren.

Für deutsche Zustände würde der erste nicht zu-

treffen, wir haben Strafgesetze mehr als genug
und würden im Gegentheil wohl daran thun,

nicht so fest an die Strafe als Allheilmittel für

soziale Schäden zu glauben. Dass die vorhan-

denen Gesetze ungenügend angewendet werden,

äussert sich nach F. sowohl in der unverständi-

gen Bemessung des Strafmaasses, wie in der

grossen Zahl der Freisprechungen und der Fälle,

in denen der Thäter des Verbrechens nicht er-

mittelt werden kann. Die von ihm zum Beweise

angeführten statistischen Zahlen sind nicht durch-

sichtig genug, um die Wahrheit der Behauptung

ohne Weiteres einleuchten zu lassen. Für Deutsch-

land ist wohl nur eine Klage über die Hand-

habung des Strafmaasses nachweisbar berechtigt.

Bei wie vielen Verbrechen die Thäter unentdeckt

bleiben, lässt sich nicht sicher feststellen, die

Zahl der Freisprechungen aber ist selbst bei den

Schwurgerichten nur ausnahmsweise überraschend

gross. Trotzdem muss auch für unsere Verhält-

nisse zugegeben werden, dass häufig genug die

Rechtsprechung von den allgemeinen sozialen

Anschauungen der Richter stärker beeinflusst

wird, als sich mit ihrer Aufgabe eigentlich ver-

trägt. Darin steckt eben der eigentliche Grund

der Fehlsprüche von Richtern und Geschworenen

in den meisten Fällen, dass sie dem Einfluss des

„milieu“, in dein sie leben, unbewusst unterliegen,

so dass ihre vermeintliche Pflichterfüllung als Un-

gerechtigkeit erscheint.

Weit schwerer noch wiegen die Vorwürfe,

die F. gegen die Gesellschaft im Allgemeinen

richtet, die der Heuchelei und Feigheit. Beide

sind gewiss in weitem Umfange berechtigt.

Theorie und Praxis der gesellschaftlichen Ethik

stimmen recht wenig zusammen, und gegenüber

sittlichen Verfehlungen herrscht praktisch eine

Duldsamkeit, die sich mit dem theoretischen

Werthurtheil über diese Handlungen durchaus

nicht verträgt. Der Grund dieser Nachsicht ist
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oft genug Mangel an Energie. Man scheut die

Folgen einer rücksichtslosen praktischen Miss-

billigung, ja inan fürchtet sich vor den Unbe-

quemlichkeiten, die mit einer möglichen Inan-

spruchnahme gerichtlicher Hilfe verbunden sein

können. Nicht selten gestattet man auch dem
Verbrecher sich loszukaufen, und so erklärt es sich,

dass überall, wo die Verfolgung einer Strafthat

von der eigenen Tbätigkeit des Verletzten ab-

hängt, viele Vergehen unbestraft bleiben. Schlim-

mer noch ist, dass auch auf diesem Gebiete der

Erfolg rechtfertigt, und deshalb der Mächtige und

Reiche als solcher geehrt wird, auch wenn die

Grundlagen seiner Macht und seines Reichthums

ehrlose, ja verbrecherische Handlungen sind.

Und ebenso wahr ist, dass die gesellschaftliche

Duldung häufig dem Bewusstsein der eigenen

Schuldhaftigkeit entspringt. Diese Gedanken
führt F. in glänzender Darstellung aus, indem
er ihre Richtigkeit an den Verbrechen gegen
die Ehre, das Eigenthum und die Person nacb-

weist.

So überzeugend nun seine Ausführungen sein

mögen, so scharf er die Zustände geisselt, so
wenig vermag er im Grunde Mittel der Abhilfe

anzugeben. Wenn er meint, dass die von ihm
vertretene kriminalanthropologische Auffassung
die Fehler der Rechtsprechung beseitigen könne,

so ist das doch nur in beschränktem Sinne denk-
bar. Es würden höchstens einige Freisprechun-
gen weniger stattfinden, aber selbst das wäre
ein nicht unbedenklicher Erfolg. Denn wenn
ein mit kriminalanthropologischen Mitteln „be-
stätigter“ Verbrecher nun auf ungenügende In-

dizien hin verurtheilt würde, so ginge das nach
der andern Seite weit über die Forderungen
der Gerechtigkeit hinaus. Die Ausmessung der
Strafe würde allerdings sachgemässer erfolgen.
Damit wäre immerhin etwas, aber auch nicht
sehr viel geholfen. Namentlich wird dadurch
den Fehlern der Gesellschaft nicht abgeholfen.
Das ist vielmehr nur auf dem Wege eines lang-
samen Umbildungsprozesses möglich, und so be-
tont F. auch immer wieder die Nothwendigkeit
der Erziehung zur Wahrhaftigkeit und echten
Sittlichkeit.

Das an sich sehr lehrreiche Buch hat leider
einen Uebcrsetzer gefunden, der für seine schwic-
rige Aufgabe ganz ungenügend ausgerüstet ist.

Er beherrscht weder die deutsche noch die ita-

lienische Sprache hinlänglich genug, um seinem
Originale gerecht werden zu können. Ausser-
dem wimmelt das Buch von unmittelbaren Fehlern.
Einige auf wenigen Seiten der Vorrede ge-
sammelte Beispiele mögen genügen:

Incivilmento (S. XIII n. 2) heisst nicht „Un-
zivdisation“, sondern gerade das Gegentheil;
indusiria heisst S. XIII nicht „Industrie“, son-
dern: „Fleiss“; prescriziotte (S. XVI n. I) heisst
nicht „Verordnung“, sondern: „Verjährung“;

pantano (S. XVI) ist „Sumpf“, nicht „Altar*;

arca santa (S. XIX) heisst Bundeslade; sapiettle-

menle (ebda) bedeutet nicht „wissenschaftlich“,

sondern: „verständig“
;
astrazioni teoriche (S. XX)

sind nicht „theoretische Zerstreuungen“, sondern:

„theoretische Abstraktionen“; tnodi (S. XX) ist

der Plural von modo nicht von moda.

So geht es weiter durch das ganze Buch.

Heidelberg. K. v; Lilienthal.

Kunstwissenschaften,

Roger Peyre, Repertoire chronulogiquc de

Thistoire universelle des Bcaux-Arts depuw les

origines jusqu' ä la formntion des ecoles contempo-

raines. Paris, Henri l^urcns, [1899). XII u. 4%S.

8°. Fr. 6.

Zeittafeln zur Weltgeschichte der Kunst, von

den Anfängen der menschlichen Kultur bis zu dem

Jahre 1820 reichend, eine Zusammenstellung noth-

wendig nicht nur für den Kunsthistoriker, sondern

für jeden, der mit Geschichte zu thun hat; ein

Werk, das bisher noch von niemand unternommen

worden ist, liegt hier in einer Form vor, die alle

billigen Forderungen erfüllt, Genauigkeit mit ge-

schickter Auswahl verbindet; infolge guter Druck-

anordnung (in zwei Kolonnen) und Typenwähl

ist es durchaus handlich und leicht lesbar. Der

ganze Erdkreis, alle Künste, selbst die Musik,

sind berücksichtigt.

Der Vf. ist überall mit Erfolg bemüht ge-

wesen, aus den besten ihm zugänglichen Quellen

zu schöpfen, die neueste Litteratur zu berück-

sichtigen. Da kein Mensch all die verschiedenen

Gebiete beherrschen kann, so wird der Spezialist

überall Verbesserungen vorzunehmen haben. Aber

im Ganzen ist eine durchaus brauchbare Grund-

lage geschaffen. Besonders spricht für den sach-

lichen Sinn des Vf.s, dass er die Klippe, wekbe

in der Zufälligkeit der überlieferten Daten liegt,

dadurch umschifft hat, dass er sich nicht scheute,

diejenigen für die Kunstgeschichte wichtigen Er-

eignisse, über welche genaue Zeitangaben fehlen,

an geeigneter Stelle unter annähernder Datirung

cinzurücken; dabei bewährt er eine glückliche

Hand. Für das Altcrtbum und das Mittelalter

häufen sich solche unbestimmten Angaben natur-

gemäss beim Anfang und bei der Mitte der ein-

zelnen Jahrhunderte, ohne doch die gleichmäßige

Anordnung ungebührlich zu stören. Von dem J-

960 n. Chr. ab finden sich fast für jedes einzeln

Jahr Werke zu vefzeiebnen.

Unter jedem Jahr werden die Länder

aphabetischer Ordnung aufgeführt. Wo der 10

stärker anwächst, wird er saebgemäss gegü^ ert

^

für die italienische Renaissance z. B- nach

Kunstccntren, für Frankreich seit den dreiss.g« 1

*

Jahren des 18. Jh.s nach den Rubriken.
üfl

'

Musik usw. Durch den Druck (in Kursn wcr

den nur die Bezeichnungen der dargestelltcn
e
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genstände hervorgehoben; doch wäre es im

Interesse der Uebersichtlicbkeit besser gewesen,
selbst hierauf zu verzichten.

Einige Stichproben, namentlich aus dem 15.

bis 17. Jh., mögen zeigen, wie gering die Aus-
stellungen sind, zu denen sich Anlass bietet.

Niederlande 15. Jh. : Ouwater nicht um 1420,
sondern um 1450; die Pieta in Wien nicht von
ihm und weit später. Bei Van Eyck fehlt als

ein Hauptwerk die Madonna des Canonicus Pala

von 1436 in Brügge. Die Madonna von Cristus

im Städelschen Institut ist bei 1447 (statt 1457)
einzureihen. Das männliche Bildniss von 1462
in London lässt sich nicht als Memling aufführen;

für das Bild ist noch kein Künstlername gefunden.

Der Tod der Maria ebendort gehört dem erst

kürzlich aufgestcllten Meister von Flemaelle, nicht

Sehongauer an (bei dem er unter 1473 erwähnt

wird). Jan Joests Altar in Calcar ist unter ca.

1490 (bei Deutschland) um nahezu zwei Jahrzehnte

zu früh aufgeführt. — 16. Jh.: Hemessens Ver-

lorner Sohn von 1536 in Brüssel fehlt; ebenso
Aertsens Eiertanz von 1557 in Amsterdam und

Pourbus’ Moses inmitten der Familie Panhuys von

1576 im Haag. — 17. Jh.: von Rubens fehlt

die grosse Kreuzabnahme von 1613 in der Kathe-

drale von Antwerpen; von Van Dyck der Phil.

Wharton von 1632 und Th. Wharton von 1639

in der Eremitage; von Ravesteijn die Schützen-

mahlzcit von 1618 in der städtischen Sammlung
im Haag, Rembrandts Bildniss mit seiner Frau

in Dresden ist bei 1641 um etwa sechs Jahre

zu spät eingereiht; mit dem unter 1639 aufge-

führten Bildniss des Six ist wohl das Bild in

Kassel gemeint (statt desjenigen in der Samml.

Six); das Bildniss der Samml. Six aber ist bei

ca. 1656 (statt bei 1644) einzureihen. Vermeers

grosses Bild in Dresden ist leider nicht, wie hier

unter 1656 angegeben, datirt.

Bei den Italienern sei nur herausgehoben,

dass Foppa 1462 nicht starb, sondern im Gegen-
theil seine Hauptwirksamkeit zu entfalten begann.

Unter 1487 wäre Bonsignoris männliches Bildniss

in London zu erwähnen gewesen; unter 1505

Solarios Bildniss des Longono in London, unter

1513 Pinturicchios Kreuztragung der Samml.
Borromeo, unter 1515 Solarios Ruhe auf der

Flucht in der Samml. Poldi. Tizians Zinsgroschen

ist unter 1 500 um ein paar Jahre zu früh an-

gesetzt. — Bei Deutschland erscheint erklärlich,

dass die Blüthezeit der deutschen Skulptur im

13. Jh. nur unzureichend berücksichtigt ist, wenn
man bedenkt, dass ihre richtige Würdigung in

Deutschland selbst sich erst während des letzten

Jahrzehnts anzubahnen begonnen hat. Herlins

Ecce homo in Nördlingen ist erst unter 1488
(statt unter 1468) angeführt, unter dem J. 1468
aber Zeitblom gegeben, dessen Wirksamkeit erst

seit den achtziger Jahren nachweisbar ist. Sonst

sind als fehlend zu bezeichnen: der Peringsdör-

ferschc Altar von 1487, der Schwrabacher von

1506, der Isenheimer um 1515, die Gemälde in

der Ausburger Annenkirche von 1512 und Dürers

Holzschuher von 1526. — Die graphischen

Künste hätten in noch weiterem Umfang heran-

gezogen werden sollen; der scheinbar von 1418

datirte Holzschnitt der Maria mit Heiligen in

Brüssel wäre eher unter 1468 unterzubringen

gewesen; dafür fehlt unter 1423 der früheste

datirte Holzschnitt, der h. Christoph aus Bux-

heim; die Daten auf den Werken von L. v.

Leiden, Burgkmair, Cranach hätten weitere Aus-

beute geboten; es fehlen die grossen, vom Kaiser

Maximilian in Auftrag gegebenen Holzschnittwerke
(ausser dem Weiskunig), Ugo da Carpis Clair-

obscürs von 1518, Dürers Proportionslehre von

1528, Bernard Salomons Illustrationen, Callots

Radirungen, Van Dycks Iconographie von 1636,

von Rembrandt sind einige Hauptblätter über-

sehen, wie die beiden Eccehomos und die drei

Kreuze, ferner Pirancsis Antichitä di Roma von

1 756 und Chodowieckis Radirungen.

Wesentliche Lücken sind nur dadurch ver-

ursacht, dass sowohl die grossen englischen

Privatsammlungen (einschliesslich des Buckingham-

Palastes) wie die vielen über ganz Deutschland

vertheilten Galerien vollständig unberücksichtigt

geblieben sind. Dem kann aber leicht dadurch

abgeholfen werden, dass man sich das Buch

(hinter dem 16. Bogen beim
J. 1540) in zwei

Bände theilen, mit Papier durchschiessen lässt

und die nöthigen Ergänzungen an der entspre-

chenden Kolonnenstellc selbst einträgt. — Eigen-

tümlich ist, dass dem Vf. einige Bilder gerade

des ihm zunächst gelegenen Louvre entgangen

sind, so Lottos h. Hieronymus (1500), Solarios

Kreuzigung (1503), Holbeins South well (1528),

das männliche Bildniss von St. v. Calcar (1540),

Rembrandts Familie des Tischlers (1640), dessen

geschlachteter Ochse (1655). — Die fremden

Namen bedürfen einiger Korrekturen, aber doch

nur sowreit sie besonders schwierig sind.

Dresden. W. v. Scidlitz.

Notizen und Mitteilungen.

In s. Vortrage auf d. Bremer Philologcntage üb.

„griech. Bibliotheken im Orient“ hat Prof. Reitzen -

stein mitgcthcilt, dass es ihm gelungen ist, bei s. Auf-

enthalte in Aegypten e. umfangreiche Masse Papyri
zu erwerben; diese hat d. Strassburger Univ. über-

nommen. D. Papyri in griech. Sprache bilden d. Mehr-

zahl; Proben aus allen Zeiten u. Schriftarten sind ver-

treten, unter d. Urkdn auch einige aus d. Ptolemäcrzcit

;

die litterarischen sind weit zahlreicher als z. B. in Ber-

lin; darunter sollen sich geringe Bruchstücke von Ucsiods

Eöen, von d. Prolog e. Lustspiels Menanders, von e.

paar medizin. Texten, von mehr als 100 Versen e. un-

bekannt. geschichtl. Kpos befinden.

Die französ. Regierg hat d. Posten e. General-

inspektors d. wissenschaftl. u. archäolog. Mu-
seen von Algier geschaffen und auf diesen den Prof,

am College de France, Rone Cagnat, berufen.
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Unter d. Bogen d. St Josef- Klosters in Pisa hat
man e. Grabstein gefunden, in dem d. Wappen d. Fa-
milie d, Ugolino eingehaucn ist, und nach längerem
Nachforschen in d. Grabgewölbe sechs Skelette entdeckt
die man für d. Ueberrestc des Grafen u. s. 5 Söhne
ansieht.

Personalchronik.

Ernennungen, Auszeichnungen usw.

I. An Universitäten usw. Ao. Prof. a. d. Univ.
Wien Dr. Rudolf Meringer zum o. Prof. f. Sanskrit
u. vergl. Sprachforschg a. d. Univ. Graz ernannt. —
Ao. Prof. Dr. Heinr. Swoboda zum o. Prof. d.
gricch. Epigraphik u. Alterthkde a. d. dtsch. Univ. Prag
ernannt — Ao. Prof. f. german. Philol. an d. Univ.
Freiburg i. B., Dr. R. Weissenfcls, hat s. Professur
niedergetegt. — Frau M. Zebrowski als Privatdoz. f.

dtsche Litt, an d. Akad. zu Neuenburg habiiitirt. —
Prof. Dr. P. Scheffer-Boichorst an d. Univ. Berlin
hat d. Ruf an d. Univ. Wien abgclehnt. — Ao. Prof,
f. Gesch. an d. Univ. Heidelberg, Dr. Arthur Klcin-
schmidt, legt s. Professur nieder u. siedelt nach Mar-
burg über. — Privatdoz. a. d. Univ. Bonn, Dr. Aloys
Meister, z. ao. Prof. f. Gesch. a. d. Akad. Münster
ernannt. • Archivar Dr. Tumbült in Donaueschingen
zum Vorstand d. fürstl. Fürstenberg. Archivs, d. Biblio-
thek u. d. Münzkabinets ernannt. — Dr. Kurt Kaser
als Privatdoz. f. Gesch. d. Mittelalters u. d. neuer. Zeit
an d. Univ. Wien habiiitirt. — Dr. phil. Ernst Hugo
Berger als Sicglins Nachfolger z. ao. Prof. f. Gesch.
u. Erdkde u. z. Leiter d. histor.-geograph. Seminars er-
nannt — Ao. Prof, in d. jurist. Fakult d. Univ. Göttin-
gen, Dr. Fricdr. Andre, als o. Prof, an d. Univ. Mar-
burg berufen. — Oberbibliothekar Prof. Dr. Richard
Pietschmann in Göttingen z. Direktor d. Univ.- Bibi,
in Greifswald ernannt — Bibliothekar a. d. Univ.-Biblm Marburg Dr. Karl Kochend örffer ist an d. Univ.-
Bibl. in Königsberg i. Pr. versetzt u. ihm d. Titel Obcr-
bibliothekar verliehen worden.

II. An Gymnasien usw. Prof. Joost vom Gymn.
in Lötzen an d. Gymn. in Lyck versetzt.

Todesfälle:

^of- d - Kriminalrechts. Dr. Jakob Forsman,
SePtbr i 60 J - nlt, in Helsingfors; der fr. Prof. f.

Philos. a. d. Sorbonne. Paul Alex. Rene Janet,
Acad - d'3 Sciences morales et politiques. am

10. Oktbr., im 76. J., in Paris; der Geograph u. Afrika-
reisende Dr. Oskar Baumonn, am 12. Oktbr., 35 J.
alt, in Wien.

Universitätsschriften.

I. Gelegenheitsschriften.
E. Bernheim, D. gefährdete Stellg uns. dtsch. Uniw

Greifsw. 28 S. — E. Schroedcr, Aegidii Hunnii Joseph
comocdiae (cd. Marpurgi 1584) pars ollera. Marburg

..

~ Slnhl
. De vaticiniorum in Sophodis Trachi

nus VI et sententia, et Emendationes Sophocleac. Mün
«i'h j

U
j
39

..
S' ~ c - Steinmann, D. Ausbiidg d

Studirenden d. Mathem. u. Naturw. f. d, höh. Lehramt
I reiburg L B. 59 S.

H. Habilitationsschriften.

.J'
1 G!"gau - E - Vorkämpfern landcsherrl. Macht

d Muller Philipps d. Grossmüth. (148S

svntavi l ,

rburg - S - C. I. Hiden, De casuun,Mntaxi Lucretiana. Helsingfors. VIII u. 152 S.

m. Inauguraldissertationen.

Aus dem Gebiete der

c- Drimsiaen, d Atmcnkultas d ymjahwist. Religion Israels gewesen? I. Halle, 60 S. —

J. Kögel, D. Verborgenh. Jesu als d. Messias, d. Problem

d. Hebraerbriefcs. Greifsw. 68 S. — E. Vowinckel, D.

Grdgdke d. Jakobusbriefes verglichen mit d. ersten

Briefen d. Petrus u. Johannes. Greifsw. 74 S.

Philologie u. Litteralurgeschichte. V. Hoelzer, De

poesi amatoria a cotnicis Attieis exculta ab elegiacis

imitationc expressa. I. Marburg. 89 S. — J. Müller,

De litteris I et V latinis. Quomodo a Graecis in Irans

scriptis Romanorum nominibus expressae sint capp. 111.

Marburg. 59 S. — J. Franke, Res metrica Aetnae cm-

minis. Marburg. 55 S. — E. Weissbrodt, De r et 1

consonantium latinarum rationc praecipue e glossanrs

latinis illustranda. Jena. 47 S. — J. Freund. Huttens

Vadiscus u. s. Quelle. Marburg. 33 S. — C. Krönet,

D. Longinuslegende, ihre Entstehg u. Ausbreitg in d.

französ. Litt Münster. 59 S.

Staats- ». Sozialwissenschaflen. S. Cohn, D. Finan-

zen d. dtsch. Reiches seit s. Begründg. Halle. 35 S.

Schulprogramme.
Aus dem Gebiete der

Theologie. W. Weber, Wieviel Briefe hat d. Apostd

Paulus an d. Korinther geschrieben? Wetzlar, G. 56 S.

Philosophie. Hahn, D. Entwicklg d. Leibniz. Meta

physik u. d. Einfluss d. Mathcmat. auf dieselbe bis z.J.

1686. Torgau, G. 32 S.

Pädagogik. A. Fischer, Ucb. d. künstler. Prinzip im

Unterr. Zehlendorf, Prog. 22 S. — B. Neumnon, D.

Aufgaben d. Schule auf d. Geb. d. körperl. Erzieht;.

Wongrowitz, G. 14 S. — P. Treulein, D. naturgcschichtl.

Unterr. Karlsruhe, Real- u. Rcformg. 18 S,

Philologie u. Litleraturgesch. H. Hoffmann. Bc-

merkgn z. Uebertragg d. Epithetons bei d. 3 gTOssea

gricch. Tragikern. Kempten, G. 32 S. — J. Oeri, D.

curipid. Verszahlensysteme. Basel, G. 34 S. — A. Rehm.

Eratosthenis Catasterismorum frgm. Vaticana. Ansbach,

G. XXVI u. 18 S. — M. Wetzel, Haben d. Ankläger

d. Sokrates wirklich behauptet, dass er neue Gottheften

einführe? Braunsberg, G. 40 S. — A. Zimmer-

mann, Krit. Nachlese z. d. Posthomcrica d. Quint«*

Smyrnaeus. Wilhelmshaven, G. 24 S. — H. Althof,

Ueb. einige Stellen im Waltharius u. d. angclsächs.

Waldere-Frgmente. Weimar, Rcalg. 23 S. — F- örüU.

D. Legende von d. Pfalzgrafin Genovefa nach d. noA

ungedruckt bisher verschollenen Texte d. Joh. Seinies-

Prüm, G. 21 S. — H. DeUmcr, Zur Charakteristik v.

Schillers Umdichtgn d. Vergils. Hildesheim, G. 35 S.

— Müller, Charakteristik d. höfisch. Lebens z. Zt. s.

Blüthe mit besond. Berücksichtigg d. einschlägig. Stel.<c

aus Gottfr. v. Strassburg. Weilburg, G. 22 S.
— *

Trebs, Beitr. z. osterland. Mundart. Fürstenwalde,

24 S. — E. Brohm, Essay on Shakespeare s „um»

and Adonis“. Zeitz, Kgl. Stifts-G. 22 S. — E.

hardt, D. Metapher in d. Dramen Victor Hugos. L *“

Wiesbad.
, Stadt Oberrealsch. 35 S. — FritscW,

französ. Kriegslyrik d. J. 1870/71 in ihrem Verhöltn *•

gleichzeitigen dtschcn. Zwickau, Realg. 40 S.
"•

Klinger, Ueb. d. Tragödien Casimir Dclavigncs- *

Waldenburg i. Schl-, G. ISS.

Geschichte. A. KÖberlin, Frank. Münzverhältn. *•

Ausgange d. M.A.s. Bamberg, Neues G. 5- S. •

Ocrtmann, D. dtschc Nationalgefühl. Torgau. 0.

— A. Richter, Ueb. einige seltene Rcformstioßswi.-

schritten aus d. J. 1523/25. Hamburg-Uhlenhorst

schule. 44 S.

Staats- u. SozialWissenschaften. M-

Xenophons Wirthschaftslehre unt. d. Gcsichtspun

zialer Tagesfragen betrachtet. Wernigerode, >
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Neu erschienene Werke,
vom 11 . bis 18. Oktober in der Redaktion eingeliefcrL

Anschütz, G., Bismarck u. d. Reichsverfassg. Brl.,

Carl Heymann. M. 0,80.

Autcnrieth, W., Quantitative chemische Analyse.

Freiburg i. B., Mohr (Siebeck). M. 5,20.

Bauditz, S., Spuren im Schnee u. andere Erzählgn.

Lpz., Grunow. Geb. M. 4.

Benoit XII (1334—1342). Lettres closes, Patentes

et Curiates se rapportant ä la France, p. p. G. Daumet.
ler .Fase. [Lettres des Papes d’Avignon se rapportant

ä la France. No. 2.] Paris, Fonteinoing. Fr. 9,30.

Börne, L., Schriften, m. Einteitg v. A. Klaar. Lpz.,

Max Hesse. Geb. M. 6.

Brock in g, W.
, D. franzüs. Politik Papst Leos X.

Ergänzgsh. Wiesbad., Lützcnkirchcr & Bröcking. M. 1

.

Caspari, O., D. Problem üb. d. Ehe. Frankf. a. M.,

Sauerländer. M. 2.

Castro, Don Guillen de, Ingratitud Por Amor. Ed.

by Hugo A. Renncrt [Publicat. of the Univ. of Penn-

sylvania. Series in Philol.. Literat., and Archaeology.

VII]. Boston, Ginn & Comp.
Xpovtxd, BoCdvriva, T. VI, 3. 4. Hgb. V. B. Regel.

St. Petersburg u. Lpz., K, L. Rickcr. Jahrg. M. 12,50.

Contr ibutions from the Botanical Laboratory.

Vol. II, No. 1 (Publicat. of the Univ. of Pennsylvania.

N. S. No. 5]. Boston, Ginn & Comp,
Doolittle, Ch. L., Results of Observation with

the Zenith Tclcscope of the Flower Astronomical Ob-

servator}' from Oct. 1, 1896, to August 16, 1898 [Pu-

blicat. of the Univ. of Pennsylvania. Series in Astro-

nom}'. Vol. I, P. II]. Ebda.

Dupre, Ed., Fortunatus Laatschy. Dina. 2 Erzählgn.

Lpz., Grunow. Geb. M. 4.

Elster, O. ,
Gesch. d. stehend. Truppen im Hzgth.

Braunschw. -Wolfenbüttel v. 1600— 1714. Lpz., M.

Heinsius Nf. M. 7.

Em ertön, E. ,
Dcsiderius Erasmus of Rotterdam.

[Heroes of the Reformat. cd. by S. M. Jackson. III.]

New York, Putnam's Sons. Geb. Sh. 6.

Ende, H. vom, Dynamik d. Klavicrspicls (Univers.*

Bibi. f. Musik-Litt. 21/221. Köln, H. vom Ende. M. I.

Fischer, H., Bcitr. z. Littgesch. Schwabens. 2. Reihe.

Tübing., Laupp. M. 4.

Fromm ho Id, G., D. Erbrecht. 1. [Kommentar z,

BGB. u. s. Nebengesetzen.] Brl., Carl Heymann.

M. 3,60.

Full ertön, G. St., On Spinozistic Immortality.

[Publicat. of the Univ. of Pennsylvania. Series in Phi-

losoph}*. 111.] Boston, Ginn & Comp.
Funck-Brentano, Fr., Lc Drame des Poisons.

Paris, Hachette. Fr. 3,50.

Funk, F. X., Kirchgeschichtl. Abhdlgn u. Unter-

suchgn. II. Bd. Paderborn, F. Schöningh. M. 8.

Glass, Luise, D. goldene Engel u. kleine Geschichten.

Lpz., Grunow. Geb. M. 5.

Grimm, J. u. W., Dtsch. Wtb. IV. Bd., 1. Abth. III.

Th., 2. Lief. Lpz., Hirzel. M. 2.

Hallbauer, M., D. neue Tcstamentcnrecht d. dtsch.

BGB. [Meinholds Jurist. Handbibliolh. 100.] Lpz.,

Albert Berger. Geb. M. 2,50.

Hallbauer, M., u. R. Thicme - Garmann
,

D. neue

Vormundschaftsrecht d. dtsch. BGB. [Dieselbe Sammlg.

101.] Ebda. Geb. M. 2,50.

Historie, Danmarks Riges, af J. Steenstrup u. A.

60. H. Koph., Bojcsen. Kr. 1.

Hoffmann, E. T. A., Werke, hgb. v. Ed. Grisebach.

Lpz., Max Hesse. Geb. M. 8.

Jan, H. L. v. , Erzählgn aus d. Wasgau. Strassb.,

Le Roux & Co. M. 2,50.

Im mich. M., Papst Innocenz XI. 1676—89. Brl.,

Speyer & Peters. M. 2,80.

Kessler, R., E. Philosophie f. d. 20. Jh. auf natur-

wissenschaftl. Grdlage. Brl., Skopnik. M. 3.

Ki eil and, A. L., Else. Aus d. Norwg. v. L. Bloch.

Brl., „Harmonie“. M, 1,50.

Kl au well, O. , Gesch. d. Sonate von ihr. Anfängen
bis z. Gegen w. [Univ. -Bibi. f. Musik-Litt. 18— 20.]

Köln, H. vom Ende. M. 1,50.

Kraus, V. F. v., D. Wirthschafts- u. Vcrwaltgspolitik

d. aufgeklärt. Absolutism. im Gmündn. Salzkammergut.
[Bernatzik .u. v. Philippovich’s Wiener staatswissen-

schaftl. Stud. 1, 4.] Freiburg I. B.
,
Mohr (Sicbeck).

Abonn.-Pr. M. 4,50, Einzelpr. M. 6.

Lesestückc, Dtsche, f. alle Stufen katcchct be-

handelt v. J. Kolbe. Lpz., H. G. Wallmann. M. 1,30.

Mayrhofer v. Grünbühel, H., Volkszählg in Oester-

reich. 2. Aufl. Graz, „Styria
44

. M. 2.50.

Michael, E.
,

Gesch. d. dtsch. Volkes vom 13. Jh.

bis z. Ausgang d. M. A.s. II. Bd. Freiburg i. B.

Herder. M. 6.

Mission, La, secrcte de Mirabeau ä Berlin (1786—87).

D'aprcs les documcnts originaux desArchives des Affaires

Etrangeres. Avec introduct. et notes p. H. Welschinger.

Paris, Pion.

Monarchie, D. österr. • Ungar. , in Wort u. Bild.

Lief. 334. Bukowina. 16. H. Wien, Holder. M. 0,60.

Muser, O., Demokratie u. Sozialismus. [Flugschr.

d. dtsch. Volkspartei. 4.] Frankf. a. M., Sauerländer.

M. 0,60.

Niese, Charlotte, D. Erbe. E. Erzählg. Lpz.,

Grunow. Geb. M. 6.

Ocagne, M. d\ Traite de Nomographie. Paris,

Gauthier-Villars. Fr. 14.

Pasmanik, Dorothee, Alfr. Fouillees psychisch.

Monismus. ISteins Berner Stud. z. Philos. u. ihr.

Gesch. XVI.] Bern, Sturzcncgger. M. 1,75.

Rethwisch, E., Aufsätze u. Tagesschriftcn. Lpz.,

Arved Strauch. M. 5.

Schaeffer, E., D. Frau in d. venezian. Malerei.

Münch., Verlagsanstalt F. Bruckmann A.-G. Geb. M. 9.

Schnedermann, Frz.
,
D. dtsche Nationallitt. Ihr

innerer Gang im Zushge mit d. Sittengesch. Lpz.,

Dörffling & Franke. Geb. M. 2.

Siegel, C., Entwickelg d. Raumvorstellg d. rnenschl.

Bewusstseins. Wien, Deutickc. M. 1,40.

Sukasaptati, Die (Textus ornatior). Ucbs. von R.

Schmidt. Stttg., Kohlhnmmer.
Tille, A., Uebersicht üb. d. Inhalt d. kleiner. Archive

d. Rheinprovinz. I. Bd. [Publikat. d. Gesellsch. f. rhein.

Geschichtskde. XIX.] Bonn, Hermann Behrendt. M. 9.

Vorberg, A., D. Zweikampf in Frankr. Lpz., Hirsch-

fcld. M. 1,50.

Wahl, A., D. Notabeinversamm lg von 1787. Frei-

burg i. B., Mohr (Siebeck). M. 2,50.

Werner, O., Bilder aus d. Bauernkriegen. [Thurin-

gia, hgb. v. W. Schmidt -Breitenstein. 1.: Altes aus c.

alten Stadt. I.] Langensalza, Dtsches Druck- u. Ver-

sandthaus. M. 0,50.

Wiese, B., u. E. Percopo, Gesch. d. italien. Litt.

Lpz., Bibliogr. Institut. M. 14, geh. M. 16.

Wilser, L., Herkunft u. Urgesch. d. Arier. Heidel-

berg, Hörning.

Demnächst erscheinende Werke.

Aus dem Gebiete der

Theologie. Zahn, Th., Forschgn z. Gesch. d. neu-

tcstamentl. Kanons. VI. Apostel u. Apostelschüler in

Kleinasien. Brüder u. Vettern Jesu. Etwa 20 Bog.

Lpz., A. Deichert Nf. Etwa M. 7,50. — Gerlach,

H., Staatskirchenth. u. Religionsfreiheit unt. besond. Bc-

rücksichtigg d. kirchl. Zustände im Kgr. Sachsen am

Ende d. 19 Jh.s. Halle, Eugen Strien. M. 0,60.

Philosophie. Windelband, W., Platon. [Klassiker

d. Philosophie. IX.] Stttg., Fr. Frommann. M. 2.

Philologie u. Litteraturgeschickte. Spiclmanns-

ge dichte, Altdtsch • latein. ,
d. 10. Jh.s. Ucbcrtr. v.

Digitized by Google
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M. Heyne. Gütting., Franz Wunder. M. 1. — Bo-
rinski, K., Lessing. [Geisteshelden, 34/35.] Brl.,

Ernst Hofmann & Co. M. 4,80. — Krumm, J.,

Friedr. Hebbel. 3 Studien. Flensburg, 0. Hollesen.
M. 1,50. — Schön b ach, A. E. , Gesammelte Aufsätze
zur neuer. Litt, in Dtschld, Oesterr., Amerika. 20 Bog.
Graz, Lcuschner & Lubcnsky. M. 6.

Geschichte. Hol off, G., Napoleon I. [.Vorkämpfer
d. Jahrh. IIL] Etwa 12 Bog. Brl., Georg Bondi.
M. 2,50. — Frey tag, Gustav, u. Heinr. von Treitschke
im Briefwechsel. 15 Bog. Lpz., Hirzel. M. 4.

Geographie. Volkskde, Sachs., hgb. von R. Wuttke.
33 Bog. Dresd., G. Schönfeld. M. 10.

Staats- u. Rechtswissenschaft. Fester, R., Machia-
velli. [Politiker u. Nationalökonomen. E. Sammlg bio-
graph. System- u. Charakterschildcrgn

,
hgb. von G.

Schmoller u. 0. Hintze. I.] Stttg., Fr. Frommann.
M. 2,50. Eltzbacher, P., D. Anarchismus. Brl.,
Guttentag. M. 5. — Thaner, Frdr., Abälard u. d.
kanon. Recht. D. Persönlichk. in d. Eheschliessg.
3‘/a Bog. Graz, Leuschner & Lubensky. M. 1,20.

Kunstwissenschaft. Gronau, G., Tizian. [Geistcs-
heldcn. 36.] Brl., Ernst Hofmann & Co. M. 3,60.

164$

Scientific Basis. — F. W. Lewis, Note on the Dnteof
the first epistie of Peter.

Philosophie und Pädagogik.

Jahrb. f. Philos. u. speculat. Theol. XIV, 2. Fr
v. Tessen-W fsierski, Thomist. Gdkn üb. d. Militär.

I. — M. Grabmann, Streiflichter üb. Ziel il Weg i.

Studiums d. thomist. Philos. mit besond. Bezugnahint
auf moderne Probleme. — M. Glossner, Zur neue*
philosoph. Litt. I (Kuno Fischer, Ueberwcg-Heinze, H.

WolfT, Spicker, Braig).

Pädagog. Studien. XX, 5. C. Franke, Ucb. d.

littkdl. u. littgeschichtl. Unterr. an Lchrerbildgsansttltcn

(Forts.). — E. Schmidt, D. denkende Bchdlg d. Natur

gcsch. in d. Volksschule. — Fr. Franke, Ber. üb. d.

31. Jahresversammlg d. Ver. f. wissenschufll. Püdngopi— K. Meier, D. Hernnbiidg v. Lehrern in Frankr. —
J. Hertel, Weitere Mitthlgn üb. d. Societc d’Etudes tt

de Correspondancc Internationales.

Ztschr. f. d. ätsch. Unterr. 13, 10. L Grimm,
Ueb. d. Bedtg d. Gebr. Grimm in d. Gescb. d. Pddago

gik (Schl.). — E. Grün wald, Ueb. d. Pflege d. mürnä.

Ausdrucks auf d. höh. Schulen. — K. Landnuun,
Goethes Faust als Schulausgabe.

Zeitschriftenschau.

Theologie und Religionswissenschaft.

Neue kirchl. Ztschr. X, 10. P. Feine, D. Ursprg
d. Sunde nach Paulus. - H. Gürsching, D. ge.'stU
Amt u. d. sozial. Probleme d. Gegenw. — 0. Undritz,
.Ist es eis feststehend zu betrachten, dass d. Tage im
Schöpfungsberichl als Zeitperioden aufzufassen seien,
und ist darauf in der Konfirmandcnlehre einzugehen ?*

Ztschr. f. kathot. Theol. XXIII. 4. F. Walter,
U. Irophetcnth. in s. sozial. Berufe. II. — B. Duhr
Paulus Hoflaeus, nach ungcdruclrt. Briefen. — o’
Dreyes, Herrad v. Landsperg. - f 1 . Wieser, D.
Rcchtfertigg durch Christus im Lehrsystem Pauli. — J

, Ko
S

’.
r
y°rbeD

m^kg - - J - Hontheim. Bemerkgn
zu Job 9—10. — B. Duhr, Paul Laymann u. d. Hexcn-
prozesse. - N. Paulus, Nicotaus Weigl u. Heinr. v.
Langenstein üb. Ablass von Schuld u. Strafe — K

Ps; l?
. 1*. >5- - E. Seydl, Dcsiderium

SST„
“ H - BrcW£r

- Abfassgszeit d.uicntgn d. Commodianus v. Gaza.

,
f-Kirchgesch. XX, 3. W. Bousset, Beilr.

W.S.K
Ch

':
d ' Esa

!
lato,0S1' (Schl.). — p. Drcws, Ucb.

Aeevotens-
5 .A'^nsU. liturg. Stücke aus d. KircheEpt'“ ~

.

F - Pfobatsch, Staat u. Kirche in d.

! k
h ,

8™ ,'
nb
r f/

Ende d - M-A.» (Schl.). - p.Tschackert, D. Vorarbeiten d. Gotting. Kirchenordng

,;,

d
;

• En‘w“rf lu,hcr- Ordinationsgelübdes a. d. 1.

Taeen d u'r
,ubcrt

- Strassburg. Katechismen aus d.

bibri"

d ' R f ralll0n (CaP‘to . Butzcr, Zell; die Laien-

|,
Bibliotheca Sacra. October. J. Coopcr, Theod.

Pentateuch
3'— 7 R°" 011 >ha

Wüness“ - fV» ",'' 15 Paul a uumpetent

studv in r
E

i|

Bü'"", r 'vo German Hymns; aStudy ,n German Hymnody of the Reformation. - A.

Wn„d. ??" Govcmincnt and AlonemenL - F. Ch.

1 »il*’
.°

f Selxation as represented in the N T
FwÄt? u"

“CÜ!aa 10 John 'eesdal. - 1
Porhulh a

r00k
’ 016 Phil,PPine Question. — W. B.rorbuch, America and the Far EasL

The Expositor. October. A. Menzies The Lord’sSupper: St. Mark or SL Paul’ - V c
P^iiUin Pauline Hist, and Chronologe - J WatsoTThe Doctnne ofGracc. 8. SanctiSn. - J Monrö

9 - * Marriagc Supper

“ hüjrAÄäT;

Philologie und Litteraturgeschlchte.

Centralbl. f. Bibliothekswes. Septbr. Stübel. Zur

Bibliographie d. Geschichtswerke von Eylzing, Bor, Me-

tcren u. Strada. — Oct-Nov. E. Ettlinger, Stud. üb.

d. L’rprovenienzen v. Hdschr.n d. Grosshzgl. Hof u-

Landesbibi, zu Karlsruhe. — Fr. J. Teggart, Caesar

and the Alexandrinn Library. — E. Falk, Zu ß. Welle»

Repertorium (Reformat.-Litt.). — A. Avetta, Primocon

tributo di notizic bibliografiche per una bibliogrnfia dei

codici mss. della Bibliot. Nazionale (giä Universitär»)

di Torino. — Kohfcldt, Vermächtn. c. Handbüchern

f. unbemittelte Medizin -Studircnde v. J. 1589. — Eb.

Nestle, E nach Diktat arbeitender Druckerd. 16. Jh.s.

— O. Heinemann, D. Editio princcps d. Biograpltiw.

d. Bischofs Otto I. von Bamberg. — A. Schubert,

Zur Gcsch. d. Familie Waldvogel. — v. Rehbinder,

D. Neukatalogisirg d. Bibliothek d. Seminars f. Oriental.

Sprachen zu Berlin.

Mnemosyne. XXVII, 4. H. T. Karsten, Spick-

gium Statianum. — H. van Herwerden, Varia ad

varios. — S. A. Naber, Observationes miscellaneie aJ

Plularchi Vitas Paratlclas (cont.). — J. W. Beck, Ö0*’

quiliae. 11.

American Journal of Archaeology. II
J S. March-

June. B. Berenson, An Altar-Piece by Girulamo dt

Crcmona. — W. N. B ates, An Achilles Relief at Acboum

— J. J. Huddilston, An Archacological Study of ft*

Antigone of Euripides. — F. B. R. Hellcms, Tb«

Pupus Torquntianus Inscription. — G. J. Laiog. The

Principal Mss. of the Fasti of Ovid. — G. N. Olcotl.

Sornc Unpublished Inscriptions from Rome. — H. •

Fowler, Archaeolog. News and Discussions.

Geschichte.

Hislor. Vierleljahrschr. 11,4. L. Schmidt,

fatius u. d. Uebcrgang d. Vandalen nach Afrika.
*-

Struck, Gustav Adolf u. d. schwed.Satisfaction. il*
*"

E. Mayer, D. bair. Herzogth. im Leich de Henrica
-

L. Coli ni-Baldeschi, E. dtscher Schulmeister ui

Mark Ancona (1389).

Hislor. Ztschr. N. F 47. 3. Fr. Cauer, TW)
dides u. s. Vorgänger. — D. Schäfer, D- Kampf

d. Ostsee im 16. u. 17. Jh. — Th. Schiemann,

marcks Audienz beim Prinzen von Preussen. Zur kr-i

Bismarck- Kritik.

Xeues Arch. d. Ges. f. ältere ätsche Gcsch.- Mf-

XXV, 1. H. Brcsslau, D. QurUru d. CWg
Wirziburgense, — F. Güterbock, \’erones^r
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nach e. Hdschr. aus d. Nachlasse Sigonios. — O. Hol-
der-Eggcr, Stud. z. thüring. Gesch.- Quellen. VI. —
Br. Krusch, Zur Eptadius- u. Eparchius- Legende. E.

Entgegng (Forts.). — B. v. Simson, D. wicderaufge-

fund. Vorlage d. Annales Mettenses; Zur Translatio s.

Alexandri u. zu d. Annales Maximiniani. — E. Dümm-
ler, Briefe aus d. Zt. Karls d. Kahlen; E. Brief an Kg
Heinr. IV. — M. Manitius, Regino u. Justin; Zu
Adam von Bremen. — J. v. Pflug k- Harttung, E.

Bulle Victors IV. für d. Georgenklostcr in Naumburg.
— K. Davidsohn, Zeugenaussagen üb. Kämpfe e.

nuntius imperatoris in Tuscien im J. 1196. — H. Kai-
ser, Zu d. Quellen d. Summa cancellariae Karoli Quarti.

Geographie, Länder- und Völkerkunde.

Dtsche geograph. Blatt. 22, 3. L. H. Grothc,
Dtsche Kulturmission in Kleinasien. — W. Ncd er-

kor n, D. Entdeckgs-, Bcsicdlgs- u. Entwicklgsgesch.

Canadas u. s. Grenzgebiete (Schl.).

Globus. LXXVI, 15. R. F. Kaindl, Zauberglaube
bei d. Huzulen. — Paula Karsten, Kinder u. Kinder-

spiele' der Inder u. Singhalesen (Schl.). — O. Bcrkhan,
E. alter Leinegauer. — K. v. Bruchhausen, D. Zer-

streuung d. Hagels durch Schiessen.

Staats- und Rechtswissenschaft.

Dtsche Jurislenzlg. IV, 19. J. St ranz, Epilog

zum Prozess in Rennes. — P. Oertmann, Sprach-

reinigg u. Rechtswissensch. — H. Staub, Reichsgericht

u. Obervcrwaltgsgericht in d. Frage d. Steuerpflichtigk.

d. Emissions- Agios. — 20. M. Stenglein, D. Pro-

zess Dreyfus u. d. dtsche Prozessreform. — Nöl-
dekc, P. rückwirkende Kraft d. zukünftig. Ehescheidgs-

rechts. — Brown, D. rechtliche Charakter d. städt.

Schuldeputationen. — A. Nussbaum, D. Ueberleitg d.

Vormundschaften in d. Recht d. BGB.

Soziale Praxis. VIII, 52. f,. Brentano, Negative

u. positive GewerkVereinspolitik (Schl.). — Laura
Krause, D. Lage d. Handelsgehilfinncn in Leipzig.

Ztschr. f. Sozialwissensclt. II, 10. S. R. Stein-

metz, D. neuer. Forschgn z. Gesch. d. mcnschl. Fa-

milie. I. — Frdr. Prinz ing, D. Gestaltg d. Stcrb-

lichk. im 19. Jh. — G. Adler, Arbeitsnachweis in

früherer Zeit. — S. Schilder, Kartelhvcsen u. Export*

förderg.

Allgemeines.

Beil. z. Münch. AJlg. Zig. Nr. 224. Pariser Ga-

zetten I. — Frz. Doflein, Aus Westindien u. Nord-

amerika. XII. — 225/27. Aus d. Erinnergn d. k. k.

Fcldmarschallloutnants a. D. Moriz Frhrn. Ebner v.

Eschenbach. Hgb. von Marie v. Ebner-Eschenbach. —
225. 227. D. 19. Jnhresversammlg d. Dtschen Vereins

f. Armenptlege u. Wohlthätigkeit. — 226. M. Garr,
E. T. A. Hoffmann als Musikschriftsteller. — 227. G.

Dehio, E. Frage betr. d. Zukunft d. Strassburg. Münsters.

— 228. Zur bayer. Landtagswahlstatistik. — A. Wün-
sche, D. Bcdeutg d. Agada d. altsynagogal. Judenth.

— H. L. Rudloff. Italien. Landarbeitcrwohngn. — E.

Urtheil Nansens üb. d. Expedit. Andrcc. — 229/30.

H. St Chamberlain, Paul Deussen u. d. Bcdeutg d.

altindisch. Weltanschauung f. d. Leben d. Gegenwart.
— 229. E. P. Evans, Edgar Allen Poe. — 230. A.

Bettelheim, Nachwort zu d. „ Erinnergn d. Frhrn

Moriz v. Ebner- Eschcnbach. - — K. Haag, D. direkte

Methode d. Mundarten-Kartographie, ihre Sprachwissen-

schaft!. Bcdeutg u. prakt. Nothwcndigk. — 231. J.

Caro, D. neusprachl. Unterr. in d. höh. Schulen. —
D. kirchl. Statistik Dtschlds. — Finsterwalder, D.

Landg e. Luftballons im Hochwald. — 232/33. v. Zan-
thicr, Militaria. — 232. H. Mnync, Uhland als Pro-

saist. — 233/34. C. Hahn, Reise nach Kachetien u.

ins Daghestan. — 234. M. J. Minckwitz, Brief!.

Aeussergn d. engl. Dichterin E. Browning.
Dtsche Revue. August. Petrop ol itanus, Fürst

Bismarck üb. St. Petersburg. — G. Baraticri, Gari-

baldis Landg in Marsala. — B. v. Suttner, Weltfrieden.

— O. Beta, Neue Gespräche mit A. v. Menzel. — R.

Börnstein, Ueb. Böen u. Gewitter. — Herrn ione
V. Preuschen, Erinnergn an Th. Storm. — M. Nor-
dau, Zeitfragen. — Sp. Gopf*evi<5, Erinnergn an
Castelar. — E. Lindemann, Einfluss d. Meeres u. d.

Seeluft auf d. Gesundh. — Aug. Septbr. W. Oncken,
D. Scndg d. Fürsten Hatzfeld nach Paris Jan.-März 1813.

— Septbr R. R. v. Slatin-Pascha, Ueb. d. ägypt.

Sudan. — v. Greppi, Erinnergn e. alten Diplomaten.

I. Rom 1841— 42. — E. Zabel, W. W. Werescht-

schagin. — O. Langendorff, Zur Physiologie d. Luft-

schiffahrt u. d. Alpensports. — Cabancs, Sainte Beuve
im Privatleben. — W. H. Rattigan, Engld u. Dtschld.

— H. Grunau, E. Episode aus d. Schlacht bei

Gravelotte. — Octbr. Luise Lüdemann, Frgmente
aus d. ungedruckt. Tageb. e. Grossfürstin v. Russld. —
F. F. Heitmüller, Abt David. — W. Foerster,
Strenge Wissensch. u. freie Mitarbcitersch. in d. Natur-

forschg. — C. E. Doepler d. Ae., Bayreuth 1875—76.

— J. T. Morgan, Dtschld u. d. Vereinigt. Staaten. —
J. G. Wilson, Aus ungedruckt. Briefen G. Bancroflts. —
— Russld u. d. Feldzug v. 1849. — O. v. Sicherer, D.

Einfluss d. Bclcuchtg auf uns. Sehorgan. — W. Kienzl,
Originalität. E. Betrachtg. — D. Duckworth, D. Huma-
nität in d. Hospitälern. — Louise v. Kobell, Aus-

sprüche hervorragender Zeitgenossen.

D. Nation. 17, 1. G. A. Pollak, D. Lehre v. Feg-

feuer. — G. Ransohoff, Geheimberichte aus d. Zeit d.

Konsulats. — Th. Wolff, Für u. wider d. Düse. —
H. Welti, Musikkritischc Glossen. — 2. G. Neisser,
D. Breslauer Gcneralversammlg d. Vereins f. Sozialpolitik.

— E. Heinemann, Aus Milans Vaterlande. — O.

Stoessl, Giovanni Segantini. — A. Kcrr, Aus d. Pa-

riser Tagebuch. II.

Neue dlsche Rundschau. August. H. Kurclla,
Wohng u. Häuslichk. — W. Bölsche, D. Eroberg d.

Menschen. — E. Urban, Kunst u. Leben. — Septbr.

Ellen Key, Selbstbehauptung u. Selbstnufopfcrg. — R,

Cal wer, E. Diagnose d. gegenwärtig. WirthSchaftsläge.

— M. Schwann, Goethe u. die Philister. — M. Os-
born, Portratmalerei. — Octbr. H. St. Chamberlain.
D. Kampf um d. Staat. — Elis. Förster-Nietzsche,
Friedrich Nietzsche üb. Weib, Liebe u. Ehe. — Rud.
Meyer, Adelstand u. Junkerklasse. — M. Jacobs,
Vom alten u. neuen Drama.

Preuss. Jahrbb. Septbr. W. Bode, Meine Religion.

E. vertrauliche Rede von Goethe. — Marie Goslich,
Briefe v. Johanna Kinkel (Schl.). — P. Rohrbach, E.

Immediatbericht an d. Zaren üb. d. poln. Frage. — A.

Schmidt. Klopstock d. Vater uns. Vateriandsdichtg. —
Julius, Dtschld als Agrar- u. Industriestaat.

The Athenaeum. Scpt. 30. Three Books on South

Africa. — A Jocobean Ambassador to the Great Mogul.

— Hist of thg, Belvoir Hunt — A Life of George

Sand. — The Turkey and Pcacock in Ancient Art. —
The „Conflate Form“ of Jchovah. — The Coming

Publishing Season. — The Swallow Song.

The Ninelccnth Century. September. S. Shippard,

Are wc to lose South Africa? — H. Birchenough,
The Imperial Function of Trade. — W. A. Bai Hie

-

Grohman, Rifle-shooting as a National Sport. — S.

Low. The Future of the Great Armies. — M. Frewen,

A Visit to the Craigh Brook Salmon Hatchery. —
Cornelia Sorabji, An Indian Plague Story. — H.

Paul, The Falhcr of Lettcrs. — W. A. Sommerville,

Rowton Houses — from a Resident — Mrs. Gaffney,

A Woman’s Criticism of the Women’s Congress: a

Reply. — Elizabeth L. Banks, The American Negro

and his Place. — H. L. Stephen, The Sierra Leone

Disturbances. — C. A. More ing, An AH -British Railway

to China. — G. M. Trevelyan, Carlyle as an Historian.

— M. Morris, The Philosoph)' ofPoetry. — Pcrcival,
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The Fulurc of thc Christian Religion. — October. A. Ch.
Swinburne, After thc Verdict— Scpt. 1899. — C.Usher
Wilson, The Situation in South Africa: a Voiee from
Cape Colony. — J. Guinness Rogers, Liberalem and
its Cross currcnts. — A. West, The Great Unpaid. —
A. Sutherland, The Fear of Over - education. —

- C.
C. Townsend, Etectricity in India. — H. Wallis,
Thirtcenth - Cent. Persion Lustre Pottery. — Mrs.
Stephen Batson and P. Wyndham, Town and
Country Labourers. — C. O’Connor-Ecclcs, The
Hospital where the Plague brokc out. — Emily Law-
Icss, North Cläre: Leaves from a Diarv. — G. Sand-
berg, A Tibetan Poet and Mystic. — Ida Taylor,
Powder and Paint. — J. A. Gibson, The Cry of the
Consumptives. — Mrs. Humphry Ward, The New
Reformation. II. A Conscicncc Clause for the Laity. —
Cobb, The Church Crisis and Disestablishmcnt. — G.
W. E. Russell, Lambeth and »Liberation".

Journal des Savants. Septembre. A. Barth, l.e

Mahüvastu. II. — G. Perrot, Le basrelief romain. 1.“ J- Girard, Lepopee byzantine ä la fin du X°
siede. II. — H. Weil, Les Elcgies de Tyrtee. — A.
Sorel, General baron Gourgaud: Sainte-Helene. I.

La Civiltd Callolica. Quad. 1182. Dell’lntransi-
genza Papale. — La Scicnza Morale dei Positivisti. —
Presentimenti c Telepatie. — Silvio Pellico c la Carboncria.

Revue de Jlclgique. 15 Septembre. H. Dumont,
Les partis politiques devant la reforme electorale. — J.

Carlier, La protection des sites. — J. van Dooren,
Le Theütrc du peuple. — J. Herbrand, Derick Claude.’— L. Duchcsne, I/cxpansion cconomique de la Bclgi-
que (suite).

Revue crilique. 33,39. W. Spie gelberg, Zwei
Beitr. z. Gesch. u. Topographie der theban. Nekropolis
im neuen Reich: Hieratic Ostraka and Papyri found by
J. E. Quibcll in the Ramcsscum, 1895 — 96. — A.
Bi Herb eck, D. Sandschnk Suleimania u. dessen persi-
sche Nachbarlandschaftcn z. assvr. u. bahylon. Zeit (s.
DLZ. 1899, Nr. 28). — M. Lidzbarski, Handh. d.
nordsemit. Fpigraphik. 1. — K. Dieterich, Untersuchgn
z. Gesch. d. griech. Sprache von d. heilenist. Zeit bis z.
10. Jh. n. Chr. — Ch. E. Ben nett, What was ictus in
Latin prosody? H. Vast, Les Grands Traites du
regne de Louis XIV. — M. Tour neu x, Diderot et
Catherine II. P. Thureau- Dangin, La Renaissance
catholique en Angletcrre au XIX« sieclc. I. Newman et
c Mouvement d’Oxford. — Gourliau, Grammaire com-
petc de la langue mzabitc. - A. de Calassanti-
Motylinski, Le Djebel Nefousa. — 40. F. L.

.

Gr
lI

r,

o.'
A Coll8ction of Hicroglyphs. a Conlribution

to thc Hist, of Egvptian Writing. - R. Pichon, Hist,
de la Iittcrat. latine. — üregorii I papae Rcgistrum
Ep,stolarum. T. II, p. m ed. M. L. Hartmann. -
A. Uittmar, Stud. z. latein. Moduslehre. — Br. Sauer
?' soB;

L
Tfieseion u. s. plastisch. Schmuck. - A. Gal’

on, rhe message and Position of the Church of Eng
“"?• ~„ 41 - G - Lnnc, A Latin Grammar for School
and Colleges. — Ittnera Hierosolvmitano cx rec. T

Pf/
er ~ “• Souriau. Pascal. - P. Ssvmank

Ludwig XIV. >n s. eigenen Schriften u. im Spiegel d
zcitverwandten Dichtg (s. DLZ. 1899, Nr. 31 ). - E

Wicklung.
0* G'SCtl" d- Poesie in ihrer ««chiehtl. Eni

Revue des deux nondes. IS Septembre. J. Bourdeau, U Cnse du Socialisme et la Ein d’une Doctrine
t. Lamy. La France du Levant. VI. [.es Chance

!- S£che
- Url Normalien sous la liestmi

raton. (hartes Loyson. — Isabelle Massieu, Un.Colonie anglaisc. Birmanic et Etats Shans. — Ch

FouTllVe V
avenir

,

d' Cuba - - >• Oclobre. Arouillee, Le peuple espagnol. ~ a. Jcanroy Lipoe»je provcn^ale au moyen age. II. La poesie che-

“KT 7 A ' ß
,

:‘ rinc> U Gra"‘lc Mademoiselle
11. La transformahon du mocurs. Naissance de la vh

de Salon. — Art Roe, Le coup de canon (10 Septbr.

1870). — E. Blanc, Journal de Route en Asie centrale.— Un document sur Thist. de la Revolution. Les pri

sons du Marquis de Castellano.

Nuova Aniologia. 1. Settembre. Fr. Bertoliai,
Paolo Diacono nell' XL Centenario. — A. ChiappeUi,
Per la mostra pistoiese d'arte antica. — Barbar«
Allason, L'Imperatricc Regina Elisabetta d’Austria. -
L. dal Verme, Una escursione in Croazia. — p.

Barbera, Stampatori umanisti dcl Rinascimento. —
Tristram Shandy, Henrik Sienkievvicz l'autore &
Quo vadis? — Acque e monti: A. Baccelli, La rille

d'Ayas; G. Macchioro, Ln vita a Carlsbnd. — L
Levi della Viola, II Credito popolare nell' ultimo &•

cennio. — M. Morasso, L’arte moderne alle UL esposi-

zione di Venezia. — Ausonius, Le recenti elazioni

omministrative. — 1. Ottobre. A. de Gubernatis,

Gli Orientalisti a Roma. — C. Scgre, II .V»

Segreto del Petrarca e Le Confcssioni di Saut-

Agostino. II. — A. Rossi, La seconda spedixione

Ruspoli in Africa. II. — P. Barbera, Impressioni ar-

gentine. — Gi. Tu reo, La scuola e lu vita. — G.

Passigii, Ln letteratura giapponese. — Gi. de Lo-

renzo, Escursioni sottomarine nel Golfo di Napoli. -

P. Cogliolo, La questione dei Medici condotti. — L
Nocentin i, Attraverso il Ce-Kiang.

Berichtigung.

ln der Besprechung von Bischoffshauscn, De

Politik des Protectors Oliver Cromwell usw. in Nr. 41,

Sp. 1562 sind in der zweitletzten Zeile hinter „inmitten

des grossen Prozesses“ die Worte .der Geschichte*

einzufügen.

Entgegnung.
Die Kritik meines Buches: „Christus redivivus* durch

Herrn Prof. Holtzmann in Nr. 37 d. DLZ. lässt mir«*

kurze Berichtigung wünschenswert!) erscheinen. Der Ge-

danke, der dem Herrn Kritiker sich beim Lesen des

Titels aufgedrängt hat, als ob dieser besagen wolle

„So redete ich, wenn ich Christus wäre," hätte doch

wohl bei dem Lesen des Buches selbst schwinden solkiL

Geht doch vielmehr der Gedanke durch das ganze Buch

hindurch : Das religiöse System Jesu war das für seine

Zeit passende. Da sich aber die Menschheit seitdem auf

allen Gebieten fortentwickelt hat, muss auch das Syst«

Jesu fortentwickelt werden, soll cs auf die heutige ge-

bildete Menschheit wirken können. Zu letzterer reefeof

ich alle diejenigen, welche sich eintgermaassen die Er-

rungenschaften unserer Zeit zu eigen gemacht laben,

vor allen Dingen die Erkenntniss, dass nichts Irdisches,

auch nicht das Religiöse zu irgend einer Zeit (etwa a

Jesus) absolut vollkommen war oder jemals sein wir*,

sondern sich in beständiger Vorwärtsentwicklung he n-

det. Die allseitige Durchführung dieses Gedankens - in

sichtlich des religiösen Systems war nicht leicht: n

der Schwierigkeit, selbst darüber zur Klarheit zu komme

,

trat die andere hervor, das System selbst auch Jur . *

derc verständlich zu machen und möglichst alle

von vornherein abzuschneiden. Das konnte m»

auf dem engen Raume eines solchen Büchleins

ganz geschehen. Der Vorwurf des Dilettant« 13 •

und der Aufwärmung längst dagewesener r*

dann freilich nahe, zumal für dcu Rezensenten,

mit einer flüchtigen Durchsicht begnügen musste.

ein gründliches Eingehen auf die im Chr. red. '

nen Ideen dürfte auch das Unheil ein anderes “

Blöhboum-

Antwort.

Zu Obigem habe ich nichts Weiteres

Der Vf. will ja noch einen zweiten Band verone

H. Holtzmao«'
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Ernst Martin, Strassburg.)
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(Aord. Univ.-Prof. Dr. Ernst von
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Theologie und Religionswissenschaft.

Fr. v. Hummelauer, Das vormosaische Priester-

thum in Israel. Vergleichende Studie zu Exodus

und 1. Chron. 2—8. Freiburg i. B. f Herder, 1899.

VI u. 106 S. 8°. M. 3.

Ueber das vormosaischc Priesterthum in Israel

eine Schrift von über 100 Seiten zu schreiben,

ist ein sonderbares Unterfangen des Vf.s. Denn
bisher galt dafür, dass sich über ein solches

schlechthin nichts ausraachen lasse, und dabei

wird es auch nach v. Hummelaucrs Arbeit

wohl bleiben müssen. — Das 1. Kap. dient der

Explikation des Satzes, mit dem der Vf. sein

Buch beginnt, es sei im Exodus klar ausge-

sprochen, dass die Hebräer bereits vor der mo-
saischen Gesetzgebung ein Priesterthum, ein heili-

ges Zelt und ein Zeugniss batten. Eine der-

artige Behauptung lässt sich bloss da an die

Spitze stellen, wo man die gesammte neuere

quellenkritische Arbeit völlig ignorirt; es würden

sonst Stellen wie Ex. 19, 22 . 24; 16, 33 f.
;
33,

7 ff. nicht unbesehen zum Beweis angeführt wer-

den. Aber die letztere bekommt noch ihren

eigenartigen Kommentar, und die widersinnige

Auslegung soll uns um einen Schritt weiterfüh-

ren: Das „Hinaustragen“ des Zeltes ist nämlich

identisch mit seiner Verwerfung, und diese ist

uus eine Gewähr der gleichzeitigen Verwerfung

des vormosaischen Priesterthums. Die V erwer-

fung ist aber Beweis einer Verfehlung. Was

haben denn die vormosaischen Priester ver-

brochen? Welches Ende haben sie genommen?

Wer waren sie? Der Beantwortung dieser Fra-
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gen sind die drei folgenden Kapp, gewidmet. Das

Vergeben der vormosaischen Priester ist ihr gan-

zer Widerstand gegen Moses’ Sendung, durch

die sie sich in ihren Rechten und ihrem Vortheil

bedroht sahen. Ihre feindselige Gesinnung gegen

ihn soll die ganze Anlage des Bundesbuches in-

direkt bestätigen; sie sind die Sprecher von

Hes. 20, 8 und wohl auch Ex. 14, llf.; 16, 3;

ihnen wird das Fernstehen des Volkes Ex. 20, 18

zur Last gelegt; aber ihre Ausschlag gebende
Versündigung ist die Anbetung des goldenen

Kalbes. Gerade diese Geschichte zeigt sie uns

Ex. 32 noch am Leben, Ex. 33 sind sie es

nicht mehr; also haben sie ihren Untergang in

dem Ex. 32, 25 ff. erzählten Gemetzel gefunden.

Nebenbei erfahren wir, dass Aarons Rolle bei

der Aufrichtung des goldenen Kalbes nichts als

eine unbeilige List war, durch die das ältere

Priestergeschlecht vernichtet werden sollte. Da
das Priestertbum erblich war und zugleich ein

Privileg, das sich der Erstgeborene nicht wohl
wird haben entgehen lassen, müssen die vormo-
saischcn Priester dem Stamme Manasse entnom-
men worden sein; denn Joseph war Jakobs Lieb-
lingssohn und Manasse Josephs Erstgeborener.
Was das A. T. stückweise über den Stamm
Manasse vermeldet, soll Bestätigung dieser An-
nahme sein. Die Mühe, dem Vf. in diesen Aus-
führungen zu folgen, dürfen wir getrost denen
überlassen, die mit ihm des Glaubens sind, dass
die Genealogien 1. Chron. 2—8 hochwichtige
Aufschlüsse über die älteste Geschichte Israels

enthalten. Aber von diesem Glauben ist noch
ein weiter Schritt zu den phantastischen Schluss-
folgerungen, zu denen er durch seine Quellen-
auslegung gelangt. Man lese z. B. S. 41 ff., was
er aus 1. Chron. 7, 20— 23 für die Stellung des
Hauses Joseph in Aegypten herauszaubert. Bei
dergleichen Phantasien wirkt des Vf.s Weitschwei-
figkeit doppelt unangenehm, und dazu macht ge-
legentlich sein hochtrabender Stil auf mich einen
unerfreulichen Eindruck. Spurlos soll die vor-
mosaische Priesterschaft verschwunden sein „wie
der Pfeil, der die Lüfte, wie der Kiel, der die
VVogen durchschnitten hat“ (S. 28). Ich weiss
nicht, ob nicht so, (um in des Vf.s Sprache zu
reden), seine eigene Entdeckung eines vormo-
saischen Pricsterthums baldigst wieder verschwun-
den sein wird.

®ase ^‘ Altred Bertholet.

The Key of Truth. A Manual of the Paulician
Church of Armcnia. The Armenion Text, edited and
translated with illustrative documents and introduc-
tion by Fred. C. Conybeare. Oxford, Cla-
rendon Press (London, llcnrv Frowde), 1898. CXCVI
u. 201 S. 8°. Sh. 15.

Im 16. Bande der Zeitschrift für Kirchenge-
schichte, Heft 2 [18951 hat Karapct Ter-Mkrtt-
sclnan eme Studie „Die Tbondrakicr in unseren

'Pagen“ veröffentlicht, in welcher er nach einer

kurz orientirenden Einleitung eine 1782 geschrie-

bene Schrift „Schlüssel der Wahrheit“ in ab-

kürzender Uebersetzung mittheilt. Eben diesen

„Schlüssel der Wahrheit“ bietet nun Conybeare

sowohl im armenischen Text wie in englischer

Uebersetzung; zugleich aber bat er diese Schrift

zum Gegenstand einer eingehenden und weit

ausgreifenden Untersuchung gemacht. Erschien

es zunächst nicht unberechtigt, wenn Karapct,

der auf die Mittheilungen einer Veröffentlichung

AI. Eritzeans über unsere Schrift angewiesen

war, dieselbe für eine Originalschrift aosab und

somit ihre Entstehung dem
J.

1782 zuwies, so

hat C. auf Grund der Handschrift gezeigt, da»

schon die Schlussbemerkungen des Kopisten be-

kunden, dass es sich hier um die Abschrift einer

altern Vorlage handelt. Er seinerseits glaubt

mm die Schrift in eine weit frühere Zeit ver-

legen zu können, nämlich spätestens in das 9. Jb.

Den paulicianiscben Schriftsteller Smbat (aus der

Zeit zwischen 800 und 850) muthmaasst C. ah

den Verfasser der Schrift und hält für zweifellos,

dass sie die Anschauungen und Riten der Pau-

licianer zwischen 800 und 1200 (in der Sclbst-

bezeiebnung als katholische Kirche, der „adop-

dänischen“ Christologie, der Verwerfung der

Mariologic usw.) getreu wiedergebe. Auch mir

ist es deutlich — und schon Karapct hat ebenso

geurtheilt — , dass „der Schlüssel der Wahr-

heit“ sehr alte Bestandtheile enthält und Züge

aufweist, welche einen Zusammenhang mit den

altkirchlichen Sekten bekunden. Aber den

„Schlüssel“ in seiner gegenwärtigen Gestalt

einer so frühen Zeit zuzuweisen, kann ich mich

nicht entschlossen. Für eine derartig eingehende

Bekämpfung der Kindertaufe, wie sie „der

Schlüssel“ bietet, lässt sich aus jener Zeit keine

Analogie beibringen; sie scheint mir vielmehr

unverkennbar eine spätere Abfassung anzuzeigen-

— Auch durch die sehr umfassenden Unter-

suchungen, mit welchen C. seine Edition be-

gleitet hat, bin ich noch nicht von seiner Haupt-

these überzeugt worden, dass wirklich die

licianer auf Paulus aus Samosata zurückzuiührcn

sind. Aber ihm gebührt ebenso wie tür seine

werthvolle Herausgabe des „Schlüssels“, elfleS

für die Geschichte des anatolischen Sektenthums

so interessanten Denkmals, so auch für den l- 1™ 1

Dank, mit welchem er alles gelhan hat, um
*

>cr

alle durch den herausgegebenen Text geste tea

Fragen Licht zu verbreiten. In allen hier m

Betracht kommenden, zum Tbeil weit ausein-

ander liegenden Gebieten bekundet C. die nus5

^

r

ordentliche Vielseitigkeit seines Wissens. "•

ermöglicht es ihm, durch Heranziehung n»»nnjg

facber kirchengcsehichtlicber Erscheinungen

zu erforschende Objekt zu beleuchten, 0
,

er freilich m. E. stets in entsprechender c

die Bedenken gegen einen historischen
Uä '
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menbang zur Geltung brächte und an den seine

These stützenden Daten ausreichende Kritik übte.

Namentlich für die Geschichte der armenischen

Kirche geben die Ausführungen des Vf.s lehr-

reiche Beiträge; auch ist sein Hinweis darauf

berechtigt, dass in jenen nationalen Kirchen des

Orients Anschauungen und Ordnungen sich noch

Jahrhunderte erhalten konnten und auch that-

sächlich sich erhalten haben, die in der griechisch-

römischen Grosskirche einer bereits weit zurück-

liegenden Vergangenheit angehörten. Insbeson-

dere dürfte ein hohes Alter für die unmittelbar

kultischen Bestandtbcilc der Schrift zu behaupten

sein, wie ja diese stets eine hervorragende Le-
benskraft bewähren. Die Geschichte des Kultus

und der kirchlichen Ordnungen wird daher ebenso

wie die Dogmengeschichte aus diesem von dem
Vf. ans Licht gezogenen und beleuchteten Werk
Erkenntnisse zu schöpfen haben. Als Beigaben

veröffentlicht C. am Schluss noch mehrere zutn

Tbeit auch schon von Karapet (Die Pauliciancr

1893 S. 130 ff.) mitgctheilte Urkunden zur Ge-
schichte des Paulicianismus und verwandter Er-

scheinungen. Ein eingehendes Register er-

leichtert die Orientirung. Ueber die Edition

des Textes und die Richtigkeit der Uebersetzung

kann ich nicht urtheilen.

Göttingen. N. Bonwetscb.

Philosophie.

The „Opus majus“ of Roger Bacon edited,

with introduction and analytical tablc bv John
Henry Bridge s. 2 Bde. Oxford, Clarendon

Press (London, Henry Frowde), 1897. CLXXXVII
u. 404; 568 S. 8°. Sh. 32.

Bisher gab es vom Opus majus nur eine

‘Ausgabe, die Jebbsche ( 1 733, Nachdruck 17 50).

Die vorliegende bedeutet einen grossen Fort-

schritt. Die Zahl der Manuskripte, welche Bridgcs

vorlag, war grösser, ihre Benutzung sorgfältiger;

und vor Allem: auch der 7. Thcil ist jetzt ver-

öffentlicht, soweit er handschriftlich vorliegt.

Dieser Schlusstbcil des Werkes wurde von Jebb
wunderbarer Weise nicht herausgegeben. Er
behandelt die Moralphilosophic und umfasst die

Seiten 2 23—404 des 2. Bandes. Seine grössere

Hälfte enthält freilich — was bezeichnend ist —
nur Auszüge aus Seneca, deren Ausführlichkeit

Roger mit der Schönheit und Vortrefflicbkeit

der reproduzierten Sentenzen entschuldigt, sowie

mit der Seltenheit der Schriften, denen sie ent-

stammen. (Auch arabische Philosophen, beson-

ders Avicenna, werden häufig zitirt.) Von den

sechs Abschnitten der Moralphilosophie sind die

drei ersten ganz erhalten; im vierten brechen

die beiden einzigen bis hierher reichenden Hand-

schriften plötzlich ab, wie es scheint: kurz vor

dem Schluss des Abschnitts. — Hinter dem
5. Haupttheil, der scicntia perspectiva (Optik),

hatte Jebb den tractatus de multiplicationc spe-

cierum (= Ausstrahlung der Kräfte) abgedruckt.

Bridges erkennt in ihm (wie schon früher E. Char-

les) eine eigene Schrift, welche er als Appendix
dem 2 . Bande anfügt (S. 405— 552). — Grosses

Verdienst hat der Hgb. sich durch ein ausführ-

liches, fast 100 S. langes Inhaltsvcrzeichniss er-

worben; es wird dadurch die Uebersicht über

das weitschichtige Werk sehr erleichtert. Dem-
selben Zweck dienen Randnoten, Seitenüber-

schriften und ein Index. Auch für die Anmer-
kungen unter dem Text wird man Bridges Dank
wissen, zugleich freilich wünschen, er hätte noch

mehr daran gethan. Die Vorrede und Einleitung

des 1. Bandes (— S. XCII) beschäftigen sich mit

den erhaltenen Handschriften, mit Bacons Leben,

Schriften und mit seiner historischen Bedeutung.

Was letztere betrifft, so ist im Auge zu behalten,

dass das Opus majus (sammt Opus minus und

Opus tertium) nur eine Gelegenheitsschrift ist,

auf eines Papstes Wunsch in relativ kurzer Zeit

niedergeschrieben, mit dem ausgesprochenen

Zweck, Geld und Einfluss des Oberhauptes der

Kirche für eine Wiedererweckung der Wissen-

schaften und Verbesserung der Unterrichtsmittel

zu gewinnen. Daher nennt Roger sein Opus
majus auch persuasio praeambula; es trägt keinen

rein wissenschaftlichen Charakter. Letzteres ist

dagegen der Fall bei dem Scriptum principale,

welches Roger wiederholt in Aussicht stellt. Es
scheint nie vollendet zu sein; grössere Bruch-

stücke sind erhalten, aber nur auszugsweise von

Charles veröffentlicht. Erst wenn alle noch un-

veröffentlichten Manuskripte vorliegen, wird man
Bacon gerecht werden können. Hoffentlich tritt

dieser Zeitpunkt bald ein. Bridges würde das

Verdienst, welches er sich durch die vorliegende

Edition erworben hat, noch bedeutend steigern,

übernähme er auch diese weitere Ausgabe.

Kiel. Erich Adickes.

M. Ballö, Usia. Budapest, Friedrich Kilian Komm.,
1897. 125 S. 8°.

Die Ergebnisse der Naturforschung bedeuten

für einen dem Welträthsel nachsinnenden Geist

nur einen Theil der Wahrheit. Diese Erkennt-

nis ist immer dankenswerth, auch wenn sie, wie

dies der Fall des Vf.s zu sein scheint, durch

einen schweren Schicksalsschlag hervorgerufen

wird. Seine zur Ergänzung der Wahrheit

vorgetragene Hypothese aber, wonach eine

ätherische Seelensubstanz dem Menschen inne-

wobnt, die vermöge ihrer „epikratischen Ener-

gie“ im Dienste höherer Geister den mensch-

lichen Leib im Sinne einer zur Vollkommenheit

fortschreitenden Entwicklung zu modifizieren

strebt, kann wohl auf ernste Beachtung kaum

Anspruch erheben. Auch wirkt die prätentiöse

und nicht immer geschmackvolle mythische Ein-

kleidung wenig anziehend. In noch höherem
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Grade gilt dies von der fehlerhaften Orthographie

und undeutschen Wortstellung. Dagegen möge der

nicht geistlose Gedanke hervorgehoben werden,

dass die Geister die Gottes Anblick ersehnende

Seele aus der Welt in den leeren Kaum führen,

von wo aus dem rückwärts gewandten Blicke

das Universum die Formen des „Höchsten“ zeigt.

Wien. H. Gomperz.

Unterrichtswesen.

Rudolf Schäfer, Die Vererbung. Ein Kapitel aus
einer zukünftigen psycho-physiologischcn Einleitung in

die Pädagogik. Berlin, Rcuther & Reinhard, 1898.
VIII u. 112 S. 8". M. 2.

Mit Recht betont der Vf. in seiner Einleitung

die Nothwendigkeit einer psychologischen und
physiologischen Vorbildung für den Lehrer. In

der vorliegenden Schrift macht er den Versuch
speziell die Lehre von der Vererbung und die
Entstehung der individuellen Eigenschaften von
diesem Standpunkt aus darzustellen. Er be-
schränkt sich dabei im Wesentlichen auf eine
kurze referirende Darstellung der wichtigsten
Vererbungstheorien. Diese ist im Wesentlichen
richtig und klar und auch ausreichend vollstän-

dig. Auf kritische Bemerkungen lässt sich der
Vf. nur selten ein. Er sondert nur mit Ge-
schick das Nachgewiesene von dem Hypotheti-
schen und giebt dadurch dem Leser doch einen
Leitfaden in dem Labyrinth der einzelnen Ver-
erbungstheorien. Da spezielle zoologische und
andere spezialwissenschaftliche Kenntnisse zum
Verständniss nicht nothwendig sind, kann das
Buch jedem Lehrer empfohlen werden. Eine
grössere Verbreitung der Erblichkeitslehren würde
in zweifacher Richtung vortheilhaft sein: einmal
würden die Lehrer bei der Behandlung erblich
belasteter Kinder die Eigenart, welche nament-
lich eine schwere erbliche Belastung mit sich
bringt, in viel höherem Grade berücksichtigen, und
zweitens würden die Beobachtungen der Lehrer
wiederum zur Weiterentwicklung der Erblichkeits-
lehre viel beitragen können. Um solche Er-
folge praktisch zu ermöglichen, schlage ich vor,
dass den Eltern, welche ein Kind in eine Schule
anmclden, ein Fragebogen zur nicht-obligato-
rischen Ausfüllung vorgelegt wird. Den Kragen
selbst wäre ein kurzer Hinweis auf die Vortheile
vorauszuschicken, welche eine richtige und voll-
ständige Beantwortung der Fragen verspricht.
Selbstverständlich sind auch die Lehrer zu voll-
kommener Verschwiegenheit zu verpflichten. Die
Fragen sollten sich auf erbliche Belastung, über-
standene Krankheiten (namentlich des Nerven-
systems), Gang der Entwicklung des Nerven-
systems (Alter des Gehenlernens, Sprechenlcr-
nens) usw. beziehen. Leider hat der Vf. auf
solche praktische Vorschläge verzichtet. Sein
erdicnst bleibt entsprechend seinem Zweck das

Tbatsachenmaterial dem Lehrer in übersichtlicber

Form zugänglich gemacht zu haben.

Jena- Th. Ziehen.

Schrift-, Buch- und Bibliothekswesen,

KXeönas M. KoixvXCiiji, kamh>yo; an/i'i-

nxo$ zoiv s-v nj ßißho^rjxij rov Uqov ««rot'

tov II. rcKfov änoxttfievwv ovQiaxm gufoypi-

<pWV. ’Aieux tot» paxaptevTatoo Jtatptap^oo tw»

Upo3oXup.u»v Aapuavoo too npuitoo. Berlin, Alexander

Duncker, 1898. 24 S. 8". M. 1,50.

Dieser neugriechisch geschriebene Katalog

der syrischen Handschriften der Bibliothek des

griechisch-orthodoxen Patriarchats zu Jerusalem

ist nichts als die Uebersctzung des französisch

geschriebenen Katalogs, den der bekannte Syrio-

log J.-B, Chabot i. J. 1894 angefertigt hat, durch

den gegenwärtigen Bibliothekar Kleopas M. Koi-

kylides. Wir erfahren dies aus seiner Vorrede,

nicht aber dies, dass dieser Kaulog auch von

Chabot im Journ. Asiat. IX. Ser., t. III. Jaor.-

Febr. 1894 (S. 92— 134) mit einem nützlichen

Index der Autoren veröffentlicht worden ist, was

übrigens dern Jerusalemer Bibliothekar unbekannt

geblieben sein kann. Jeder der beiden Editoren

hat eine kurze Einleitung hinzugefügt; sonst iss

der Text des Katalogs derselbe, bis auf einige

unbedeutende Notizen über das als Cod. 1 be-

zeichnete, mit Bildern versehene Evangeliamim,

die Koikylides, und verschiedene bibliographische

Notizen, die Chabot nachträglich beigefügt hat.

Die Sammlung von syrischen Handschriften,

die hier beschrieben sind, verdankt ihre Ent-

stehung dem Umstande, dass der Patriarch

Gerasimos alle die syrischen Handschriften bat

vereinigen lassen, welche sich in den verschie-

denen Klöstern seiner Jurisdiktion vorfanden und

dort aus Mangel jeglicher Fürsorge verfaulten.

Sic stammen fast alle aus dem alten Kloster der

ncstorianischen Syrer von St. «Maria Magdalena zu

Jerusalem, dessen Ruine im Nordosten der Staut

Jerusalem, nicht weit von dem sogen. '1 bor de»

Herodes’ liegt, und sind dabin aus den ösdichen

Klöstern der Ncstoriancr, wo sie zumeist auch

geschrieben worden sind, gekommen, zutn grossen

Theilc aus dem Kloster des Rabba Hormizd des

Persers bei Alqos, aber auch aus Amid und ande-

ren Orten, wie wir aus den Scblussbemerkungcß

der Handschriften erfahren. Manche sind von

vornherein für die Klosterkirche der Ncstoriancr

zu Jerusalem geschrieben worden, andere kamen

als Geschenke der Pilger nach dem jerusalcmiti

sehen Hauptklostcr der Nestorianer; auch fot en

sich am Rande der Handschriften mannigfache

Eintragungen von der Hand von Pilgern, , e

sich des Buches während ihres Aufenthaltes
|nl

Kloster bedienten. Alle diese Einzeichnungen

sind nicht bloss kulturgeschichtlich
interessant,

sondern sie haben auch chronologischen '
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sofern man durch sie die Daten der nestoriani-

schen Patriarchen der letzten Jahrhunderte näher

fixiren kann. Die Handschriften selbst sind meist

schlecht erhalten und enthalten fast nur liturgische

Bücher, aber keine einzige Handschrift ist von
besonderer Wichtigkeit. Auch finden sich keine

Stücke der syrisch-palästinensischen Uebersetzung

darin. Wie Chabot darum selbst bemerkt, hat

seine Katalogisirung vor Allem den Zweck, dass

sic andere abendländische Gelehrte vor unnützer

Zeitvergeudung bewahren soll. — Einiges ist ihm

entgangen. So ist die in Cod. 8 sich findende

Erzählung von dem Patriarchen Sabrisö 1
I. (596

— 604) und dem Abgesandten des byzantinischen

Kaisers Mauritius (582— 602) nicht ein Stück

aus einer Kirchengeschichte dieses Patriarchen,

wie s. Z. schon Assemani (Bibi. Orient. UI, 1,

448) meinte, sondern sie stand jedenfalls in der

Legende des Sabrisö. Da sie auch sonst für

sich überliefert wird, war sie wohl in den Kreisen

der syrischen Geistlichen besonders beliebt. Uebri-

gens findet sich dieses Stück auch, ganz wie in

der jcrusalemitischen Handschrift, auf der letzten

Seite einer vatikanischen Handschrift (Syr. 183)

und, dass sie noch in einer anderen Handschrift

separat mitgethcilt ist, gebt aus der obigen Notiz

Assemani’s, sowie daraus hervor, dass der von

Gridi (Zcitschr. der dtschen Morgenland. Gesell-

schaft XL, 560) mitgctbeilte Text, wenigstens

theilweise, vollständiger ist als der, den Asse-

mani (a. a. O. S. 447) mitgetheilt hat. — S. 14

muss e9 statt vnlo JSaXrtZ heissen vno 2ia).Ua.

Wie wir aus der Vorrede erfahren, soll

ebenso noch der Katalog der iberischen, slavi-

schen, äthiopischen, arabischen, persischen und

türkischen Handschriften der jerusalemitischen

Patriarchatsbibliothek veröffentlicht werden; auch

sind die Kataloge der iberischen und slavischen

Handschriften sogar schon angefertigt, nur noch

nicht ins Griechische übersetzt.

Zürich. Victor Ryssel.

Philologie und Litteraturgeschiehte,

Philippe Berger, Memoire sur la grande in-

scription dedicatoire et sur plusicurs autres

inscriptions neo-puniques du temple d’Hathor-

Miskar ä Maktar. [Extr. des mem. de l'acad. des

inscript. et bell, lettr. XXXVI, 2.] Paris, Impr. nat.

(Klincksieck), 1899. 48 S. 4° m. 5 Taf. Fr. 4.

Die Funde, die Ph. Berger im vorliegenden

Memoire bespricht, legen wieder ein rühmliches

Zcugniss ab von dem grossen Eifer, den die

Franzosen in der Erforschung der ihnen ganz

oder halb gehörenden Theile des nordwestlichen

Afrika entfalten. Neben den ununterbrochenen

Ausgrabungen des Pater Delattre in und um Kar-

thago werden auch verschiedene andere Ruinen-

stätten Tunisiens und Algeriens eifrig unter-

sucht. Mit welchem Erfolge es geschieht,

kann man daraus ersehen, dass fast in jedem
Hefte der Sitzungsberichte der Pariser Akademie
der Inschriften über neue nordafrikanische Funde
berichtet oder verhandelt wird.

In dem für die lateinische wie punische

Epigraphik von jeher so ergiebigen Maktar

hat M. Bordier i. J.
1892 neue planmässige

Ausgrabungen unternommen und dabei wiederum
werthvolle Schätze ans Licht gezogen. Darunter

ragt besonders hervor eine neupunische Bau-

urkunde in zehn Kolumnen von 6— 3 Zeilen, der

längste punische Text, der bis jetzt im Boden
Afrikas gefunden worden ist. Diese Inschrift

und zwei kleinere sind es, die B. in seinem Me-
moire eingehend erörtert. Freilich hat er nicht

viel für die Erklärung der höchst schwierigen

Texte thun können. Das Punische, das im Nord-

westen Afrikas unter der Römerherrschaft ge-

sprochen wurde, muss ein sehr arger Jargon ge-

wesen sein
,

der gewiss ebensoviel lateinische

und berberische Wörter enthielt, wie phönizische.

Dazu kommt noch, dass die Schreibung höchst

verwildert ist und von der sonst bei den Se-

miten üblichen stark abweicht. Daher wird auch

von den neuen Texten wenig verstanden. Aus
der ganzen 47 zeitigen Inschrift lässt sich nur

soviel erkennen, dass sie von der Errichtung

eines Heiligthums für die Gottheit Htr - Mskr

seitens einer Genossenschaft erzählt und am Ende
die 32 Mitglieder derselben, mit dem Präsidenten

an der Spitze, nennt. Natürlich wird bei einer

jeden Person auch der Name des Vaters ange-

geben. Es ist nun sehr bezeichnend und ver-

deutlicht scharf das Eindringen römischen Wesens
unter die Einheimischen, dass während die Na-

men der Väter nur punisch oder berberisch sind,

die Söhne vielfach lateinische Namen führen,

z. B. HOt?P (Quartus), «211 (Rufus), RöDTOOT
(Restitutus), 'pb (Lucius).

Trotzdem die Inschrift selber fast unver-

ständlich ist, so hat sie doch dazu beigetragen,

einen dunklen Passus im Opfertarif von Marseille

aufzuhellen. Das in jener wiederholt vorkom-

mende rrra hat Clermont-Ganneau richtig dahin

gedeutet, dass es eine Körperschaft bezeichne.

Daraus schloss er, dass auch in der Massiliensis,

Z. 16 f. von Genossenschaften die Rede sei und

darin gesagt werde, dass, wenn eine solche ein

Opfer darbringe, sie als Einheit anzusehen sei

und nur soviel wie eine einzelne Person zu

zahlen brauche.

Gerade wegen der Schwierigkeit der neu-

puniseben Texte ist es zu w'ünschen, dass das

ganze im Louvre und in den tunisischen Mu-

seen vorhandene Material jetzt schon heraus-

gegeben und nicht erst gewartet werde, bis das

betreffende Heft des Corpus herankomme. Es

kann für die spätere definitive Edition nur von

Nutzen sein.

Kiel. M. Lidzbarski.
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Eugen Oder, Ein angebliches Bruchstück Demo-
crits über die Entdeckung unterirdischer Quellen.

[S.-A. aus dem VH. Suppl.-Bde d. ,Phi!ologus“.J Leip-

zig, Dieterich (Theodor Weicher). 1899. S. 231

—384. 8°. M. 4,50.

Die vorzügliche Arbeit Oders enthält sehr

viel mehr, als ihr Titel vermuthen lässt. Denn
das 'Bruchstück Democrits’, nämlich das vSqo-

(rxomxbv JrjfioxQirov überschricbcne 6. Kapitel

des zweiten Ruches der Geoponica, bildet nur
den Ausgangspunkt für eine Darstellung der an-

tiken Quellentheorien und eine eindringende

Untersuchung der gesammten Parallellitteratur,

die zu gesicherten und werthvollen Ergebnissen
führt. Mit Demokrit nämlich, auch mit Pseudo-
Demokrit, hat jenes Kap. nicht das Mindeste zu
thun; vielmehr ergiebt sich durch den Vergleich
mit Scneca nat. quaest. HI, dass Poseidonios
die letzte Quelle ist; er ist auch der geistige

Urheber von Vitruv VIR 1— 3, vermittelt durch
Varro: auch sonst lassen sich Spuren des Posei-
donios und Varro bei Vitruv nachweisen. Dabei
fallen viele Streiflichter auf andere von Posei-
donios abhängige Autoren, z. B. Plinius, dessen
direkte Quelle für die paradoxa aquarum eben-
falls Varro ist, ferner die Geographie Arabiens
bei Diodor II 48— 53, Wie Strabo zeigt, ist

es hauptsächlich das Werk rxtqi wxtctvov ge-
wesen, aus dem die Späteren geschöpft haben;
daneben kommt 7tbqc /JLETtwqwv und der ifvcixoc
loyog in Betracht. So liefert O.s Arbeit, deren
Ergebnisse zum Theil übrigens auch Sudhaus
unabhängig von ihm gefunden hatte, einen neuen
Beweis für den ungeheuren Einfluss, den der
vielseitige Mann auf die ganze Folgezeit ausge-
übt hat, und giebt hoffentlich einen Ansporn zur
weiteren Durchforschung der von ihm abhängigen
Litteratur.

Auf die Fülle von werthvollen Einzelheiten,
die in O.s Anmerkungen verstreut liegen, kann
ick hier nicht eingchen, will aber nicht verfehlen,
hervorzuheben, dass er sich auch mit den mo-
dernen Quellentheorien vertraut gemacht hat
und zeigt, wie eigentlich seit Aristoteles kein
neuer Gesichtspunkt aufgetaucht ist und manche
anscheinend ganz moderne Hypothesen im 4. Jh.
bereits erörtert worden sind.

Greifswald. W. Kroll.

Carl Denig, Mittheilungen aus dem griechischen
MisceUancode* 2773 der Grossherzoglichen
Hofbibliothek zu Darmstadt. Beiträge zur Kritik
u*s Plato, Marc Aurel, Pseudo- Proclus, Jo. Glycvs,
Themistius, Pseudo-Dioscorides, Hephaestion; ein Brief
eines christlichen Autors und eine Tafel mit Zeich-
nungen von Windrosen u. a. [Beiträge zum Pro-
gramm des Gymnasiums zu Mainz. Ostern 1899.1
Mainz, Druck von H.Prickarts, 1899. 25 S. u. 1 Taf. 4“.

Dcmg giebt in seinem Programm Mittbcilun-
gen aus dem von Cröncrt und Voltz neuerdings

inventarisirten Ungethüm einer Bombycinhdsclir.,

nämlich Lesarten zu Plato, Marc Aurel, Pseudo-

Proclus ntQt imaioXiftatov xa^axtr^os, Glykyj

mgi ogOofrjTo; (Tvvrd%EU)$
f

dem Gedicht des

Ps.-Dioskorides, Hepbaistion u, a., d. b. nur un-

verarbeitetes Rohmaterial, von dem nur der

kleinste Theil (etwa der Glykystext) Werth zu

haben scheint. Die auf einer besonderen Tafel

wiedergegebenen Windrosen sind sehr häufig

und ohne jedes Interesse.

Greifswald. W. Kroll.

Johan Samuelsson, Studia in Valerium Flaccum.

Commentatio academica. Upsala, Druck von Ahn-

qvist & Wikseil, 1899. t38 S. 8°.

Die Arbeit enthält eine nützliche Stoffsamm-

lung, die wohl zu Rathe ziehen kann, wer sich

textkritisch mit dem Dichter der Argonautica be-

schäftigt. Es sind Zusammenstellungen über den

Gebrauch der Modi und der Tempora. Hat

auch die vorzügliche erklärende Ausgabe von

Langen die Kritik des Valerius Flaccus sehr ge-

fördert, so sind doch bei diesem schwierigen

Dichter noch genug Stellen übrig geblieben, bei

denen solche Sammlungen sehr erwünscht sind.

Am interessantesten ist das angehängte Kapitel:

Syrabolae exegcticac, in dem sich konservative

Methode und fleissige Benutzung von Parallel-

steilen aus andern Dichtern zeigt, so dass recht

bemerkenswerthe Beiträge zur Textkritik darin

enthalten sind. Dass natürlich auch hier und da

ein anderes Urtheil möglich ist, ist selbstverständ-

lich. So verweise ich zu dem bemängelten Vers

Arg. I 662: Salmoneus, nondum ille fürens, cwn

(= qualis erat cum) Jingerel alti quadrifida trabe

tela Jovis auf R. Helm, De P. Papinii Statii The-

baide Berl. 1892, S. 153, Anm. 2. Dass auch

im Deutschen eine solche Verkürzung möglich

ist, zeigt der Anfang von Uhlands Ucberlall int

Wildbad: ’ln schönen Sommertagen (wie die

sind), wann Jan die Lüfte wehn usw., da ritt

aus Stuttgarts Thoren ein Held von stolzer Art

,

wo die Verschiedenheit des Tempus nur diese

Erklärung zulässt.

Wilmersdorf b. Berlin. K- Helm-

Julius Dieffenbacher, Deutsches Leben im

12. Jahrhundert. Kulturhistorische Erläuterungen

zum Nibelungenlied und zur Kudrun. [Sammhins

Göschen.] Leipzig, G. J. Göschen, 1 899. U'

kl. 8°. Geb. M. 0,80.

Auf Grund der grösseren Hilfsmittel
zur

Kulturgeschichte des deutschen Mittelalters wer

den die besonders in den Volksepen Vorkommen

den Ausdrücke für Gegenstände und Verhältnisse

des realen Lebens erläutert: übersichtlich, knapp

und klar, mit vielen bildlichen Zutbaten. D |C

Eingang hervorgehobene Verschiedenheit

durch das EP°* fortgepflanzten km**"t*
von denen der W irkiichkeit um 1 -00 er.

Dic
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freilich die Herstellung eines in sich überein-

stimmenden Bildes, während sie andrerseits für

die geschichtliche Ableitung vorteilhaft ist.

Einzelheiten wären wohl anders aufzufassen. So
wird S. 28 der Kämmerer Verwalter des könig-

lichen Schatzes genannt: er ist aber eigentlich

Hüter der königlichen Schlafkammcr, worin der

Schatz ursprünglich aufbewahrt .wurde: daraus

erklärt sich auch seine Obhut über die Frauen

und das Hofgesinde. S. 44 heisst es, dass die

wandernden Scholaren ‘ihre vorzugsweise gegen
den Klerus gerichteten Spottlieder sangen’.

Dem Klerus gehören sie vielmehr selbst an und

ihre Lieder richten sich wesentlich gegen die

Politik der Päpste, welche zur Zeit Friedrichs I.

als Gegenpäpste galten. Immerhin ist das Hilfs-

büchlein für Anfänger gewiss empfehlenswerth.

Strassburg. E. Martin.

1. Festschrift zu Goethes 150. Geburtstags-

feier dargebracht vom Freien Deutschen Hoch-

stift. Frankfurt a. M., Gebrüder Knauer, 1899. XV
u. 300 S. 8*. 11 15.

2. Weimars Festgrüsse zum 28. August 1899.

Weimar, Hermann Bühlaus Nachf., 1899. 1 Bl. u.

117 S. 8*. M. 3.

3. Rudolf Brockhaus, Zum 28. August 1899.

Leipzig 1899. 79 S. 4°. (Nicht iin Buchhandel.)

Zur deutschen Feier dieses Sommers, die

Goethes Namen trägt, hat sich vor Schlüsse des

Jahrhunderts wieder unser ganzes Volk in Einig-

keit und Einmüthigkeit zusammengefunden. Frank-

furt war der Mittelpunkt des Festes. Jeder

Deutsche hat es, ob laut oder still, in Schrift

oder in Gedanken, für sich rnitgefeiert. Goethes

universale Macht ist wieder glänzend unter uns

Allen aufgegangen. Wie er als Gründer und

Erhalter unsrer heutigen Kultur erscheint, haben

drängende Elemente, der „Sozialist“ z. B. in

seiner trefflichen Goethe -Nummer, ihn als gei-

stigen Befreier zu neuen Zielen hingestellt. Auch

dies mit vollem Rechte. Keiner Partei hat Goethe

zugehört, alle Parteien aber suchen und finden

ihre besten Gedanken in seiner Universalität.

Die Grenzen unsres Reiches waren nicht die

Grenzen unsrer deutschen Feier. Nach Peters-

burg (Kügelgen), nach Wien, in die Schweiz

(Pochhammer), in das deutscbdurchsetzte Nord-

amerika griff sie hinüber. Wie Viel hat Jeder

damals nicht gelesen! und wie Wenig ist doch

nur aus all der Fülle dem Einzelnen zugekommen!
Der Bibliograph, der alle Schriften dieses Jahres

über Goethe sammeln und verzeichnen wollte,

wird schwerere Arbeit haben, als der Bibliograph

des Gobthe -Jahres 1849 hatte.

Die Festestage sind vorüber. Die Arbeits-

woche hat schon längst begonnen. Die Goethe-

schriften, die wissenschaftliche Ansprüche machen,

müssen beurtheilt werden, und die Sprache, in

der es jetzt geschieht, darf die kühle Sprache

des Rezensenten sein.

I. Ein „Festgruss zur hundertfünfzigsten

Wiederkehr von Goethes Geburtstag“ uud eine

Erläuterung des die Geburt Goethes darstellen-

den Transparentes von Moritz von Schwind —
das danach von Otto Donner-von Richter ge-

arbeitete Gemälde ist in Reproduktion als Titel-

bild beigegeben — leiten die Reihe der zu

einem tüchtigen Bande vereinigten Abhandlungen

des Freien deutschen Hochstifts ein.

Die erste beginnt mit den früheren Weimarer

Jahren Goethes. Zwischen Goethe und dem
Reichsfreiherrn von Diede auf Schloss Ziegen-

berg bei Nauheim bestand eine Art freundschaft-

lichen Verhältnisses. Diede war, als er Goethe
1776 in Weimar kennen lernte, dänischer Ge-
sandter in Berlin und London gewesen, und der

noch fortbestehendc Einfluss, über den der

Diplomat verfügte, bestimmte offenbar Goethe,

den ihm anfangs nicht wohlwollenden Mann zu

„behandeln“ und schliesslich durch thätige Theil-

nabme an seinen Park- und Denkmals-Plänen sich

zu verbinden. Diede hat alle Papiere, die sich

aut diese Dinge beziehen, aufbewahrt, darunter

am wichtigsten sein Tagebuch mit Bemerkungen

über den Hof in Weimar und sechs Briefe

Goethes. Dieses Material verbindet Veit Valen-

tin mit dem, was man bisher über Diede und

Goethe wusste, in gründlicher, nicht zu knapper

Betrachtungsart. Ich hebe den Nachweis hervor,

wie Goethe — unchronologisch — Frau von

Diede in seine Italienische Reise hineingedichtet

hat. Den Versuch, Ziegenberg, das Goethe ein-

mal kurz besucht hat, als das idealisirte Lokal

der Wahlverwandtschaften binzustellen, hat V.

selbst mit denjenigen Cautelen umgeben, die bei

dergleichen Dingen nöthig sind. In neuester Zeit

sind auch andre Lokalitäten als der reale Hinter-

grund der Wahlverwandtschaften in Anspruch

genommen worden.

In die Frankfurter Beziehungen Goethes führt

Heinrich Pallmann mit seinem Aufsatz über

„die Familien Goethe und Bethmann“ ein. Im

Ganzen eine Wiederholung desjenigen Abschnittes

aus dem vom selben Vf. für die Familie Beth-

mann gearbeiteten Urkundenwerke, der Moritz

von Bethmanns — vergebliche — Bemühungen

für die Errichtung eines Goethe -Monuments in

Frankfurt während der zwanziger Jahre dar-

legt. Das eigentlich Fesselnde ist die ganz un-

vorhergesehene Erscheinung, dass mit Rauchs

im Aufträge hergestellten Entwürfen 1824 die

freie Denkmalsidee Bettinens in Konkurrenz

tritt. P. theilt mehr Schriftstücke darüber mit,

als bisher in Eggers’ Buche über Rauch und

Goethe Vorlagen. Man sieht : Bettinens Modell

machte in Frankfurt öffentlich einen viel grösse-

ren Eindruck, als die Entwürfe Rauchs, so

dass man diesem sogar nahe legte, Bettinens

Digitized by Google
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Modell auszuführen. Dafür war er aber, was
man verstehen kann, nicht zu haben, „weil der

Bildhauer die Mühe, die Erfinderin das Lob ein-

erndtcn werde“. Nicht begreiflich ist jedoch,

dass Rauch Bettinens Erfindung, in dem Be-
streben ihren Werth abzuscbwächen, als eine

Nachahmung des Propheten Daniel von Michel-

angelo ausgeben konnte. Der dem Daniel das
aufgeschlagene Buch mit dem Rücken tragende
Engel hat äusscrlich und geistig nichts gemein
mit der Psyche, die in Goethes Leier greift.

Andrerseits muss sich Jedem, der die beigegebene
Abbildung des Raucbschen Modells eines sitzen-

den Goethe vergleichend betrachtet, die Empfin-
dung aufdrängen, dass es nicht ohne die, auch
zeitlich vorausliegende, Idee Bettinens zu Stande
gekommen ist. Rauch bleibt hinter Bettinen
zurück. Sein sitzender Goethe ist allenfalls ein

antiker Weiser mit modernem Kopf: Bettinens
Goethe erscheint als ein Olympier, seiner Thatcn
wegen unter die Götter aufgenommen. Bettinens
Uebergewicht hat die Verwirklichung des Rauch-
schen Denkmals erdrückt und die ganze Frank-
furter Angelegenheit ins Stocken gebracht. Daran
aber war nicht zu denken, dass der katholische
Einfluss im Denkmals-Comitc Bettinens Monument
zugelassen hätte: von Sulpiz Boisserce war ja
die Anregung zu dem ganzen Unternehmen aus-
gegangen. Damals machte sich schon der katho-
lische Widerwille gegen Bettina geltend, weil
sie, die Gattin Arnims, dem Protestantenglauben
sich befreundete. Edward von Steinles Brief-
wechsel mit seinen Freunden lässt erkennen,
wie diese Stimmung gegen Bettina sich in den
wissenschaftlichen und künstlerischen Kreisen des
deutschen Katholizismus, auf die es ankam, immer
mehr verstärkte und unvertilgbar festsetzte. P.
beschränkte sich m. E. zu sehr auf die Mitthei-
lung und Bearbeitung seiner Schriftstücke, ohne
an die eigentlich entscheidenden Kräfte hinter
diesen scharf heraozutreten.

Den nächsten AufsaU, über „den jungen
Goethe und das Frankfurter Theater“, hat E.
Mentzel geschrieben. Ausgehend von den
Stellen m Dichtung und Wahrheit, an denen
Goethe die seine Kindheit und Jugend anregen-
den Theaterverhältnisse bespricht, bringt M. diem den Frankfurter Akten aufbewahrten Spuren
derjenigen Aufführungen zusammen, die Goethe
in semen frühesten Jahren (möchte sich nur ja
nicht der öfters erscheinende „Dichterknabe“
oder Wunderknabe“ cinbürgern) nachweislich
besucht hat oder besucht haben könnte. Wir
erhalten ein für Studienzwecke wichtiges, aber
auch weitschichtiges Kinzelmaterial, das der Vf
mit Geschick zu Dichtung und Wahrheit, zu Wil-
helm Meister und zu den dramatischen Jugend-

/-fl,
” eS ^'clners bis auf die Frankfurter

Anf ührung von Erwin und Elmirc in Beziehung
ZU setzen verstanden hat.

Die durch den Inhalt bedingte nicht leichte

Lektüre dieses Aufsatzes wird auf das erfreulich-

ste durch die einfach -gefällige, überraschend

fruchtbare Behandlung der auf die Junkerschen

Blumenstöcke in Dichtung und Wahrheit berfg-

lichcn Stellen abgelöst. Freiherr von Bernus

auf Stift Neuburg bei Heidelberg ist der glück-

liche Autor, Finder und Besitzer. Aus seinen

ererbten und erworbenen Schätzen produzirt und

reproduzirt er uns die beiden bisher verschollen

gewesenen Bilder. Wenn sich dabei zeigt, dass

sie nicht auf Holz (wie Goethe angiebt), sondern

auf Leinwand gemalt worden sind, so leitet B.

richtig daraus das für Goethes Arbeit charak-

teristische Moment ab, dass Goethe, dem es bei

der Beschreibung seines Lebens auf höhere Wahr

heit ankam, die Gelegenheit benutzt habe, viel-

leicht gegen das Bewusstsein der wirklichen Rich-

tigkeit seines Vaters Liebhaberei für gut herge

gerichtete Holztafeln unauffällig und scheinbar

ungesucht hier anzuknüpfen.

Von Robert Herings Beitrag „Zum Erd-

geist in Goethes Faust“ will ich nur das tu

glatter Diktion gewonnene Resultat mittheilen.

Goethe, ausgehend von dem Zuge des Schreck-

lichen in der physischen und dem analog in der

geistigen Welt, habe in dem Erdgeiste sozusagen

eine Kontrastfigur zuin makrokosmischen Zeichen

geschaffen, in die er das hineinlegte, was er im

Zeichen des Makrokosmus vermisste. Der Erd-

geist sei die dem Standpunkte des jungen Goethe

entsprechende Form des Gottesbegriffes. Im

„erhabnen“ Geiste habe dann dasselbe Prinzip

nach der pantheistiseben Seite Gestaltung gefun-

den. Und endlich im Gott des Prologs liege die

letzte und höchste Form des Gocthischcn Gottes-

begriffes vor.

Was sich an Aktenmaterial über „Friedrich

Georg Goethe, des Dichters Grossvater
8

aui-

bringen liess, stellt R. Jung zu einer biographi-

schen Studie zusammen. Die Namensschrcibung

„Göthc“ hat nicht, wie S. 218 gesagt wird, der

Grossvater „sich wohl während seines Aufent-

haltes in Frankreich angewöhnt“, sondern diese

orthographische Erscheinung ist im ganzen Rhein-

land zu Hause, um das Schluss-e vor dem beim

Sprechen üblichen Verschlucken zu schütz»!

Rudolf Hildebrand hat sich darüber vor einigen

Jahren, gerade auch mit Bezug auf den Gruss-

vater Göthe, sehr instruktiv ausgesprochen (Be-

träge zum deutschen Unterricht S. 304). kner

gisch und erfolgreich war der Grossvater Goet c,

das weisen die erhaltenen Steuerlisten auf,

Vermögenserwerb und in der Förderung s0°ö

Wohlstandes. Folgen wir J.s
Auffassung **

Materials, so wäre er für seinen Enkel aUC ?

was das Geistige anbetrifft, eine unvcräcbti c

Vorinstanz gewesen.

Den Schluss des Bandes macht 0.

mit einem allgemeineren Ucberblick über
-
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und seine Vaterstadt". Er veröffentlicht dabei

ein paar neue Briefchen Goethes, sodann ein

bisher unbekanntes Jugendbildniss von ihm vor

seinem Abgang nach Leipzig, und zwei Scekatz-

sche Entwürfe „Haman und Esther“ und „Salo-

mons Urtheil“, die in den Cyclus seiner übrigen

Bilder nach der biblischen Geschichte gehören

mögen. Mir fiel beim Betrachten der Reproduk-
tionen die Aehnlichkeit, ja die Identität der

sitzenden Esther mit der sitzenden Frau Rath

auf dem bekannten Seekatzschen Familiengemälde

auf; man ziehe auch noch zur Vergleichung die

Vorgestalt des Familiengcinäldes, Blatt 13 im

Bande 1895 der Schriften der Goethe -Gesell-

schaft. Ist dies richtig, so wäre für die Esther

Goethes Mutter selber das Modell gewesen.

2. Der Weimarer Band trägt die Widmung:
„Goethes Vaterstadt und dem Freien Deutschen

Hocbstift dargebracht von der Grossherzoglichen

Bibliothek, dem Goethe -National -Museum, dem
Goethe-Schillcr-Archiv.“ Namens der erstgenann-

ten Anstalt berichtet Paul von Bojanowski über

das Manuskript einer italienischen Reisebeschrei-

bung, die Goethes Vater verfasst hat. Speziell

behandelt er die Briefe über Venedig. Die wichtig-

sten Stellen werden im Wortlaute (llebersetzung)

oder im Auszuge mitgetheilt. Was B.s Aufsatz

auszeichnet, ist überall das sichtbare Streben,

vom Einzelnen zum Höheren zu gelangen und

die Persönlichkeit des Vaters Goethe in seinen

jüngeren Jahren zu erfassen. Und diese Cha-

rakterzüge weiss der Vf. wieder in lebendigen

Rapport zu setzen mit denjenigen Andeutungen

und Schilderungen, die über den — schon älte-

ren — Rath Goethe sein grosser Sohn ge-

geben hat.

Auch Carl Ruland vom Goethe -National-

Museum beschäftigt sich mit dem Vater Goethe.

Dieser hat ein Ausgabenbuch, einen über dome-

sticus, von 1 7 53 bis 17 70 geführt. Aus einer

„späteren sozial- wissenschaftlichen Bearbeitung“

dieses Stoffes bietet der Vf. in einer vorläufigen

„kleineren Arbeit“ eine Besprechung derjenigen

Eintragungen, die, an sich wichtig oder nicht

wichtig, die geistige und kulturelle Stufe der

Familie Goethe doch erkennbar machen. Die

Darstellung in Dichtung und Wahrheit findet in

diesen Notizen ihre Bestätigung, das eine oder

andre Moment wird neu hinzugethan. Der 'erste

und zweite Aufsatz stehen in innerer Beziehung

zu einander.

Als Zuschuss aus dem Goethe-Schiller-Archiv

kam der Abdruck tagebuchartiger Zuschriften

Goethes an seine Frau, als er 1814 in Frank-

furt weilte. Sie werden bald in der Wei-
marer Goethe- Ausgabe wieder erscheinen. In

der hier üblichen Weise sind Anmerkungen an-

gehängt. Die Bemerkung auf S. 112, dass cs

sich um „hier zum ersten Mal gedruckte Briefe“

handele, ist insofern nicht ganz genau gefasst,

als diese Reiseberichte in der Weimarer Aus-

gabe 111, Bd. 5 sachlich, und zum Theil sogar

wörtlich benutzt worden sind.

3. In derselben vornehmen Ausstattung, wie

die Publikation zu Theodor Körners hundertstem

Geburtstage 1891, ist auch Rudolf Brockhaus'

posthume Goethe-Gabe für Verwandte, Freunde

und Gleichgesinnte erschienen. Br. selber hatte

noch das ganze Manuskript fertig gestellt und

das Datum des 1. Januars 1898 unter sein Vor-

wort gesetzt, ehe er abgerufen wurde und die

Ausführung seinen Söhnen überliess. Zahlreiche

Facsimiles kostbarer Goethe -Blätter seiner be-

rühmten Sammlungen machen den Werth des

Dargebotenen aus. Auch Erläuterungen sind

beigegeben, und Kontroversen werden berührt.

Die Ahnung des nahen Endes scheint den Autor

bei der Wahl der Stücke schon beherrscht zu

haben. Es rühren und erheben gerade diejeni-

gen Blätter, auf denen Goethe von dem Leben
nach diesem Leben spricht. Der berühmte Brief

an Gräfin (Bemstorff-)Stolberg, des Jahres 1823,

von den vielen Provinzen in unsers Vaters Reiche

und von dem dereinstigen Sich-wiederzusammcn-

finden in den Armen des allliebenden Vaters.

Aus der Schlussscene des zweiten Theils des

Faust „Gerettet ist das edle Glied" und „Du
schwebest zu Höhen der ewigen Reiche". Goethes

Visitenkarte aus den letzten Lebensjahren und

die von seiner Schwiegertochter versandte Todes-

anzeige. Die Publikation ist wieder ein Beweis

von dem schönen Gebrauche, zu dem Rudolf

Brockhaus seine literarischen Schätze gesammelt

hatte.

Berlin-Friedenau. Reinhold Steig.

V. Schroeder, Un Romancier franipais au XVIII*

siede. L’Abbe Prevost. Sa vie — ses romans.

Paris, Hachcttc ct Cie, 1898. XIII u. 366 S. 8°.

Fr. 3,50.

Wenn das Buch des Herrn Schroeder in sei-

nem dem Leben Prevosts gewidmeten ersten

Drittel kaum aus Quellen schöpft oder That-

sachen feststellt, die früheren Biographen, nament-

lich dem eifrigen und glücklichen Forscher Henry

Harrisse (1896), unbekannt geblieben wären, und

wenn es in unserer Kenntniss des merkwürdigen

Lebenslaufes mehrere bedauerliche Lücken fort-

bestchen lässt, wie z. B. für die Jahre 1741 —
1753, so wird man dem Vf. daraus keinen Vor-

wurf machen können. Was an verwendbaren

Zeugnissen vorhanden ist, scheint ebenso voll-

ständig verwerthet wie im zweiten Theile die

Urtheilc späterer Kritiker reichlich berücksichtigt,

ja vielleicht über das richtige Maass hinaus wie-

derholt sind. Eher möchte man missbilligen, dass

nicht gleich zu Anfang eine Ucbersicht und Kritik

der Quellen gegeben ist; sie würde den Leser

von vornherein über die Sicherheit des Bodens

aufgeklärt haben, auf dem gebaut ist, und dem
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Vf. würde manche Wiederholung erspart worden
sein. Manches in der Entwickelung Prevosts

wird vermutlich jederzeit in einem gewissen

Dunkel bleiben: seiner Familie scheint er sich

von früher Zeit an entfremdet zu haben
;

im

Ausland, wohin er verschlagen wurde, mag es

zu engerem Anschluss an Menschen, die ihn zu

schützen gewusst und für sein inneres Leben
Verständnis gehabt hätten, nicht gekommen sein,

und inwiefern Autobiographisches in seinen Ro-
manen steckt, kann doch immer nur sehr zweifel-

haft erscheinen. Die nachträgliche Analyse sei-

ner Persönlichkeit erkennt wohl ungefähr die be-

stimmenden Faktoren, das unstäte Temperament,
die rasche, leidenschaftliche Stellungnahme zu

dem von einem bewegten Leben Entgegen-
gebrachten, die Fülle verschiedenartiger Erfah-
rungen in Kloster und Armee, die mächtige An-
regung durch fremdes Volksleben und durch eine

etwas buntscheckige litterarische Bildung; aber
wie im Einzelnen seine Sinnesart sich entwickelt
habe, kann man sich auf verschiedene Weisen
denken. Gern folgt man dem Vf., wo er von
dem Beginn der Einwirkung Englands auf die
französische Littcratur handelt, wo er die Ein-
drücke nebeneinander stellt, die Montesquieu, die
Voltaire, die Prevost von dem Nachbarlande im
Norden mitgebracht und durch deren Mittheilung
sie auf ihre Landsleute zu wirken versucht haben.
Auch was über die persönlichen Beziehungen
zwischen Voltaire und Prevost beigebracht wird,
ist beachtenswert!} und zeigt recht deutlich, wie
verschieden die Sinnesarten der beiden waren,
wobei Prevost nicht in jeder Hinsicht in Nach-
teil kommt. Von den Werken gelangt in die-
sem ersten Theile nicht viel anderes als die Zeit-
schrift ‘Le pour et lc contrc* zu eingehenderer
Besprechung.

Dafür sind in dem doppelt so umfangreichen
zweiten 1 heile die Romane Prevosts genauerer
Prüfung und Würdigung unterworfen. Eine
Uebersicht des Inhalts erhält der Leser zwar
nur von dem am einfachsten angelegten, auch
bekanntesten, von der Geschichte der Manon
Lcscaut, die, wie wir jetzt aus der Weimarer
Ausgabe von ‘Dichtung und Wahrheit* wissen,
auch Goethe auf eine Zeit in seine Jugcnd-
geschichtc im Auszuge zu verflechten beabsichtigt
hat. Das scheint ein Gebrechen der Darstellung;
denn es benimmt die Möglichkeit, von den Män-
geln der Komposition, der Sonderbarkeit der
Abschlüsse dieser unverkennbar rasch hinge-
worfenen Improvisationen eine Anschauung zu
gewinnen. Wird mancher Leser auch Herrn Schr.s
Lrtheil nicht überall beistimmen, ihn zu sehr auf
Schätzung nach einem absoluten Maassstabe statt
auf blosse Charakteristik bedacht finden, so wird
er doch gern die Verschiedenheit der Gesichts-
punkte anerkennen, von denen aus die Werke
betrachtet werden. Hat Prevost durch Erfindung

merkwürdiger Schicksale, beunruhigender Lebens-

lagen seine Leser nach der Art der Verfasser

heroischer Romane zu spannen gewusst, dabei

aber des rein Phantastischen sich fast durchaus

enthalten, hat er daneben dem derb Realistischen,

auch dem Erheiternden Raum gegönnt, das bei

Spaniern und Franzosen vor ihm gute Aufnahme

gefunden hatte, so hat er vor Lesage und Mari-

vaux sicher den Ruhm voraus, Menschen von tie-

ferer und von mächtiger bewegter Sinnesart ge-

schaffen zu haben, deren Schicksalen der Leser

init lebhafterer Theilnahme folgt. Ob er so

ernstlich auf moralische Wirkung bedacht ge

wesen, wie er sich gern den Schein giebt, und

vollends, ob er sie je erreicht hat, darf man

wohl bezweifeln. Manon Lescaut dürfte schwer-

lich irgendwen gegen Liebesleidenschaft gewapp-

net haben; vielmehr mag gerade ein so gestei-

gertes Seelenleben, wie es des Grieux erfährt.

Manchem neideswerth erschienen sein, während

cs doch zu gleich traurigen Erlebnissen nicht

immer nothwendig zu führen braucht. Prevost

hat ja unbefangen auf manche sittlichen Gebrechen

und auf Thorheiten seiner Zeit hingewiesen und m

Erwägungen darüber angeregt, und das gereicht

ihm zum Lobe; er hat gesellschaftliche und reli-

giöse Ideale flüchtig entworfen und seine Zeit*

genossen gewiss nicht unangenehm auf eine Weib

damit beschäftigt. Bestimmte praktische Forde-

rungen zu stellen, dazu gebrach es dein Improvi-

sator an Beharrlichkeit der Denkarbeit, an Zeit

— und einigermaassen auch an persönlicher

Qualifikation; da stand ihm ein freundliches

Wohlwollen, weitgehende Duldung menschlicher

Schwachheit bei weitem besser.

Berlin. Adoll 1 obler.

Geschichtswissenschaften,

L. Vanderkindere, Histoirc de la Formation terri-

toriale des principautcs beiges au Moyen Agc-

Tome 1" Brüssel. 189«. 355 S. 8*.

Vor Kurzem habe ich in dieser Zeitschi itt

[Nr. 35, 1899] zu meiner Freude den

schädlichen, insbesondere den historischen Krei-

sen anzcigen können, dass zur AllgcmeingeschkU

Belgiens endlich ein grossangelegtes markige

Werk erschienen sei: die Geschichte

des Genter Professors Henri Pircnnc. *

gleicher Freude gebe ich hier einen Berw: .t

über das obengenannte Werk des Herrn \

derkindere, Professors an der Universität Brüss >

denn auch dieses ist eine wirkliche Bereicherung

der Geschichtschreibung über Belgien. H*t *

Pirennes Werk das grosse Ganze die l

ü ^
r-b

und tritt der einzelne Theil zurück und 0 "c

sich unter, so herrscht in der Geschichte
•»

unumschränkt der Theil. Selbst nur der *c

eines '['heiles: aus dem Abschnitt, welcher '

Geschichte der einzelnen belgischen 1 erntl,r
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hcrrschaftcn begreift, lediglich das Stuck, in

welchem das Werden dieser Herrschaften Dar-

stellung findet. Doch, innerhalb dieses engen
Rahmens, welche tief geschöpfte, abseitige, fest-

gefügte Monographie ! Wer hineintritt in die mittel-

alterliche Territorialgcschichte Belgiens, der findet

sich wie in einem verwilderten Garten. Der Haupt -

weg schwindet; allseitig Fussspuren, die nur irre

leiten; unnützes Gestrüpp hindert am Fortschreiten;

rundum verwirrt, verstrickt sich das Gezweig,
sodass eine Rundsicht unmöglich wird. Muss
man da nicht dem Vf. des vorliegenden Werkes
Dank wissen, dass er den Eingang freilegt,

einen Hauptweg in das Innere absteckt, durch
|

diese Wildheit bahnt und befestigt ? — Ein

schwieriges Unterfangen ist es, den Wcrde-
gang jedes einzelnen Stückes dieses Mosaiks

in dem karolingischen Land zwischen Nordsee
und Rhein zu schildern. Die Quellen sind so

lückenhaft, dass nur zu oft der hypothetischen

Schlussfolgerung gestattet werden muss, dieses

und jenes angemessen zu verknüpfen. Dazu
wechseln im Lauf der Jahrhunderte äussere Ge-

stalt, inneres Wesen dieser Staatsgebildc. Die

spätere Littcratur über den Gegenstand ist zer-

stückt, in ihrer Massenhaftigkeit schwer über-

sehbar; birgt sie auch einzelne verdienstvolle

Schriften, so widersprechen sie doch einander!

Bei der Behandlung dieses Gegenstandes thun

Gelehrsamkeit, Unbefangenheit, Intuition beson-

ders notb! Herrn V. stand das gewaltige Mate-

rial an Urkunden, Erlassen, Chroniken, den Ar-

beiten der Späteren in wünschenswcrthester

Vollständigkeit zur Verfügung. Jedes, was er

lehrt, weiss er zu belegen. Was bisher vage

verschwamm, zeichnet er in festen Strichen.

Manches bisher völlig Unbekannte fördert er zu

Tage. Grössere Bedeutsamkeit für das Ganze
weist er an vielen, bisher nur so obenhin ge-

streiften Einzelheiten nach. Bei Chroniken, wie

der des Thielrode, Jean d’Ypres, Meyer u. a.

deckt er auf, was geschichtliche Wahrheit, was
Geschichtsklitterung ist. Bisher war es geradezu

ausgeschlossen, in dem Werdegang der belgi-

schen mittelalterlichen Tcrritorialherrschaften

klar zu sehen; mit diesem Werk besitzen wir

den Schlüssel, diese Bildungen unserem Ver-

ständniss zn erschliesscn. Es wird hinfort ein

unentbehrliches Hilfsmittel der belgischen Ge-
schichtsforscher sein. — Da aber das ganze

Mittelalter hindurch das belgische Land zu einem

Theil unter der Oberherrschaft der deutschen

Kaiser, zum andern unter der der Könige Frank-

reichs stand, da letztere wie ersterc nicht selten

die Geschicke der belgischen Territorialherr-

schaftcn hervorriefen und stets beeinflussten, in-

dem sie die Häupter der einzelnen Herrschaften,

in dem Streit zwischen Kaiser und König, bald

als hoiirte Bundesgenossen stärkten, bald als be-

fehdete Gegner schmälerten, da die deutsche und

französische Politik die belgischen Territorien

so tief in ihre Berechnung zog, dass sie selbst

öfters der Schauplatz der Kämpfe der kaiser-

lichen und königlichen Politik wurden, so zu

Bouvines, wo der König von Frankreich sich

mit einem aufgestandenen Vasallen, den ein

Reichs- und ein englisches Heer unterstützte,

maass: — wird das Werk dem deutschen wie

dem französischen Historiker ebenfalls als Er-

gänzung willkommen sein. —
Die Öttonen widmeten dem kaiserlichen Flan-

dern rege Aufmerksamkeit. Man weiss, dass

noch bis auf den heutigen Tag von der An-

|

theilnähme Ottos I. der sog. Fossatum Othonis,

der Ottograben, zeugt. Doch über das kaiser-

liche Flandern hinaus, nach dem königlichen hin,

woben die Ottonen ihre politischen Fäden.

Das Waes-Land ward kaiserlich. Die Vorgänger

des Vf.s verlieren sich, behufs Erklärung dieser

Thatsache, in Konjekturen; sie lassen selbst die

Schelde, um so das Waes -Land noch innerhalb

der geschichtlichen Grenzen des kaiserlichen

Flanderns zu begreifen, unähnlich heutigem Zu-

stand, von Gent dem Meer in geradem Lauf
Zuströmen. V. führt aus, dass die Schelde die-

ses Bette nie gehabt hat, die Geologie der Oert-

lichkeit verwehre die Annahme solcher Rinne.

Das Waes-Land war königlich; die Urkunden, die

dieses Land betreffen, sind lange Zeiten durch

bis zu einer gewissen Epoche, ausnahmslos Er-

lasse der französischen Könige. Friedlich im

Spiel der Politik, lehrt der Vf., ging das Waes-
Land aus dem Interessengebiet des Königs in

das Kaiser Ottos I. über. Der Graf von Flan-

dern, von dessen königlichem flandrischen Lehen
das Waes-Land abhängig war, war des Kaisers

Bundesgenosse, dessen Suzeränität er sucht, wie

er später die Vassallenscliaft zum König von

England erstrebt. Auf Anregung des Kaisers

verleiht der Graf seinerseits als Lehen dieses

Waes-Land an des Kaisers Vassallen, den Herrn

überZeeland und die „Vier Ambachten**, Thierry II.

Der König von Frankreich sah die Abhängigkeit

des Waes-Landes von dem Kaiser nicht gelassen

an. Er vermochte es wieder unter französische

Herrschaft zu bringen. Demungeachtet blieb die

Frage offen, ob das Waes- Land dem König

oder dem Kaiser unterthanpflichtig sei. V. weist

nach, dass schliesslich diese Frage friedlich und

endgültig zu Gunsten der deutschen Kaiser auf

einer Konferenz des Kaisers, des Königs Philipp I.

von Frankreich und Roberts des Friesen zu

Mainz i.
J.

1076 entschieden wurde. Diese An-

ordnung gab dem königlichen Flandern eine

gewisse Zwitterstellung zwischen König und

Kaiser; die flandrischen Gebieter verfehlen nicht,

daraus Nutzen zu ziehen. Als 1236 das Inter-

dikt das königliche Flandern betraf, forderte die

Gräfin Johanna den Ausschluss der Abtei St.

Bavon, weil letztere auf kaiserlichem Lehens-
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gebiet läge. Die Kaiser ihrerseits sehen in der

Vassailenschaft des Waes-Landes zu ihrer Person

einen triftigen Grund, selbst, sozusagen, in Haus-

verhältnisse der Grafschaft Flandern einzugreifen.

So streitet der Graf von Flandern mit dem
Grafen von Holland um das Land Zeeland, das

Gebiet von Alost und andere Theile: alsbald

kehrt der Kaiser seine Suzeränität hervor und

greift in die Händel ein. Nach ihrem Bedürfniss

erweisen sich die Kaiser den flandrischen Grafen

gegenüber bald gewogen, bald in dem Maasse

feindlich, dass sie sie kaiserlicher Zuwendungen
verlustig erklären, um diese Gegnern der Grafen

zuzuwenden.

Neben dieser fesselnden Angelegenheit des

Waes-Landes finden sich weitere einschneidende

Fragen dieser Zeiten in erschöpfender Weise
behandelt: der Zwist um Ostrevant, Tournaisis,

Cambresis, der verwickelte langathmige zeelän-

dische Streithandel: dieses alles zum Verständ-

nis der Entstehung der Grafschaft Flandern

wichtig. Von Balduin Eisenarm an bis zum Re-
gierungsantritt des burgundischen Hauses unter-

sucht der Vf. das Maass, in dem jeder Einzelne

in dieser flandrischen Herrscherreihe seinen Terri-

torialbcsitz zur Vergrösscrung und Befestigung

bringt. Arnulf der Alte (91 8— 964), Balduin IV.

(988-1035), Balduin V. (1035—1067) treten

hervor. Markigen Charakters, entwickeln diese

unter den flandrischen Fürsten die grösste Thä-
tigkeit in Erweiterung der Territorialgrenzen.

Wohl liess sich Philipp d’Alsace (1168— 1191)
verleiten, ein noch viel grösseres Herrschgebiet
zu träumen, ein einzig Reich aus Flandern,
llcnncgau, Artois, Amienois, Valois, Verman-
dois! Doch gerade dieser Fürst war cs, der
die Zerstückelung Flanderns herbeiführte. Bei
seinem Ableben fand sich bereits Flandern —
die Folge der kriegerischen Händel mit Frank-
reich — in seinem Landumfang herabgesetzt.
Die späteren Zeiten bringen das Uebcrfluthen
1* landerns durch die französische konzentrische
Ausdehnungspolitik; unaufhaltsam, bis in die
Mitte des 14. Jh.s hinein, entfällt dem Lande
Stück für Stück.

Dieses alles umfasst der I. Band. Ueber das
Herzogthum Niederlothringen mit seinen zahl-
reichen abhängigen Landschaften wird der aus-
stehende II. Band Aufschluss bringen.

Brüssel. Wilhelm Des Marez.

Les Registres d’Urbain IV (1261-1264).
Kccueil des Bullcs de ce papc publics ou analvscs
d'apres les manuscrits originaux du Vatican ’ par
Leon Dorez et Jean Guiraud. Rcgistre
dit Cameral. I«*Fasc. T. Jcr, fcuilIes | 4 12, p. P .

Jean Guiraud. [Bibliothequc des Ecoles fran-
<foises d Athcnes ct de Rome publiee sous les auspi-
ces du Minister« de l‘Instruction publique. 2« scrie.
XIII, l.j Paris, Albert Fontemoing, 1899. 96 S 4®
Fr. 7,20.

1680

Das Regestum C’amerale Urbans IV., welches

den 27. Band in der Serie der Papstregister

und den 2. der Registerbände Urbans IV. aus-

füllt, wird hier etwa zur Hälfte mitgcthcilt; der

unter der Presse befindliche 2. Fascikel wird

demnach den Inhalt des Bandes vollständig er-

schöpfen. Vorrede, Inhaltsverzeichnis und Ver-

glcichstabelle sollen später folgen. — Was nun

die uns vorliegenden 350 Nummern betrifft, so

braucht wohl nicht erst hervorgehoben zu wer-

den, dass sie für die Geschichte des Reiches

nicht viel Neues und Unbekanntes enthalten

können, nachdem Rodenberg die sämratlichen

Registerbände Urbans IV. bereits für den III.

Band der Epistolae saee. XIII ausgebeutet bat.

Freilich musste sich Rodenberg zuweilen enit

einer kurzen Inhaltsangabe begnügen, während

uns nun hier der vollständige Text geboten

wird, und anderes wieder hat er als unwichtig

ganz bei Seite gelassen. Ich verweise in dieser

Beziehung, ohne auf Vollständigkeit Anspruch

erheben zu wollen, auf die Briefe an den Trierer

Archidiakon Heinrich, gen. von Boianden (29),

den Abt von Seligenstadt (78), den Riscbol von

Würzburg (1 1 7. 119, vgl. auch 118. 120), den

Patriarchen von Aquileja (277), ferner auf einen

das Bisthum Brandenburg betreffenden Briet (335),

auf den Prozess gegen RichanJus Annibaldi (229),

endlich auf mehrere Schreiben, durch welche die

Ermächtigung ertheilt wird, bestimmte Sieoeser

Kaufleutc unter näher bezeichneten Bedingungen

vom Banne zu lösen (7 1. 74. 76. 161. 213).

Aber auch abgesehen von diesen Nachträgen

zur Sammlung Rodenbergs enthält das Regestum

Camerale noch des Interessanten genug; es l'c‘

fert insbesondere einen schätzenswerthen Beitrag

zur Geschichte des päpstlichen Finanzwesens.

Die langjährigen Bemühungen der Kurie, den si-

zilischen Lehensstaat ihrem unmittelbaren Einfluss

zu unterwerfen, hatten die päpstliche Kasse »tar

in Anspruch genommen. Römische Kaufleutc

batten beträchtliche Summen vorgeschossen, aber

wie es scheint, konnten zu Beginn des^Pobdb*

kates Urbans IV. nur mit Mühe die Mittel

j

ül

die fälligen Zinsen flüssig gemacht werden. J

wurden denn die mannigfachsten Schuldtitel er

vorgesucht und durch päpstliche Sendboten 11

ihre Verwirklichung gedrungen. Ueber dm I

keit, die seit dem Oktober 1261 der päp- c
'j

Scriptor mag. Albert von Parma in Deufcw* ™

entfaltete, waren wir schon anderweit unterric ttf.

Einer von den vielen Kirchenfürsten,

Kirche oder „den Kardinälcn* Geld sebu ctci-

war der Erzbischof von Salzburg. b-r ja*

sich noch zu Lebzeiten Alexanders IV - 11 )er

Vorgehen des päpstlichen Clerikers Johannes

Ocra bei der Kurie beschwert. Daraufhin al *

während der Sedisvakanz die Kardinae
^

Bischof von Squillace nach Salzburg V
um die berechtigten Beschwerden des hn >*sC

igleDigil
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abzustcllen. Nachdem nun Urban den päpstlichen

Stuhl bestiegen hatte, wandte sich der Erzbischof

nochmals ausdrücklich an ihn, wodurch denn
der Papst veranlasst wurde, dem Bischof von
Squillace die erhaltene Mission zu bestätigen,

aber doch nicht, ohne ihm ganz ausdrücklich

einzuschärfen, er möge dafür Sorge tragen, dass

der Erzbischof bis spätestens 2. Februar 1262
die 4000 Mark, die er der Kirche schulde, an

sie entrichte (n. 38). Der Papst Iies9 sogar von

den Briefen, die er an den Bischof schickte,

„ob caulelam, propter viarum pericula“ Dupli-

kate anfertigen und übergab diese letzteren sei-

nem Cursor Gerardus von Parma zur Bestellung,

während der Kaplan des Erzbischofs die Origi-

nale mitnahm (39). Dem Bischof von Würzburg
liess Urban am 23. Mai 1262 auf seine Bitte die

Vergünstigung zu Theil werden, dass er inner-

halb der nächsten zwei Jahre nicht gehalten

sein solle, seine Gläubiger zu befriedigen. Aber
auf sein Verhältnis zur Kurie sotlte das keine

Anwendung finden (117. 118). Im Gegentheill

Wenn er nach Jahresfrist seine Schuld an die

Kurie nicht abgetragen habe, sollte er gebannt

und nach Verlauf eines weiteren Monats sollten

seine Vasallen vom Eide der Treue entbunden

werden. — Besonderes Vertrauen aber scheint

Urban auf die englische Geistlichkeit gesetzt zu

haben. In beweglichen Worten schildert er zu

Anfang d. J. 1262 in mehreren gleichlautenden

Briefen an verschiedene englische Bischöfe die

pekuniäre Notblage des apostolischen Stuhles und

bittet um Unterstützung (124. 128). Eben da-

mals begab sich der päpstliche Kaplan mag.

Leonard nach England (3). (Wenn ihn Guiraud

n. 3 „Leonard Cantcrey aus Messina“ nennt, so

ist dies doch wohl aus „Leonardum cantorem

Messanensem“ verlesen, vgl. 124. 128). Er
sollte zunächst freiwillige Gaben entgegennehmen,

sodann aber auf dem Zwangswege für die Be-

friedigung sämmtlicher Geldforderungen der Kurie

Sorge tragen, unter welchem Namen sie sich

auch verbergen mochten: eaque Terre Sancte

vel sedi apostolice ex voto seu promisso, de-

cima vel vicesima, aut ex redemptione votorum

tarn crucesignatorum quam aliorum, vel deposito,

sive ex causa testamenti seu census, aut de

bonis alieuius clerici intestati decedcntis, vel denarii

b. Petri nomine, vel quacumque alia ratione,

modo vel causa — eisdem T. S. et sedi aposto-

lice vel altcri eorum a quibuscumque personis

debentur (132. vgl. 133. 134). Neben ihm

aber werden noch mehrere andere Geldsammler
erwähnt, zum 26. September 1261 mag. Johannes
de Frusinone (10), zum 5. Dezember 1261 der

Minderbruder Johannes de Cantia (49) und zum
21. März 1262 mag. Petrus de Piperno (125).
— Dass der Hgb. bei Veranstaltung seiner Aus-

gabe mit der äussersten Sorgfalt zu Werke ge-

gangen ist, das braucht wohl nicht erst beson-

ders betont zu werden. Nur Einzelnes sei an-

gemerkt. Bei den nn. 89 und 326 habe ich

den Hinweis auf P. 18 515 und 18 502 vermisst.

Von n. 164 giebt Rodenberg (MG. epp. III, 529,

40) eine abweichende Datirung; aber es ist ja

jedenfalls Rodenberg zu berichtigen, sodass also

Florenz vor dem 29. September 1262 gebannt

worden ist. Bei fol. 17 und 20 stört es, dass

die Briefe auf Vorder- und Rückseite fortlaufend

numerirt sind. — Wollen die Herren Dorez und

Guiraud nicht dem Vorgang ihres Mitarbeiters

Herrn Jordan folgen und in einem Anhänge zu

den offiziellen Registern die der Sammlung des

Berardus angehörigen Briefe mittheilen? Es sind

meiner Schätzung nach höchstens 25— 30 Briefe

Urbans, die noch nicht veröffentlicht sind oder

nicht auch in den offiziellen Registern sich vor-

fmden, aber sie sind vermuthlich nicht ohne

historischen Werth.

Hadamar. H. Otto.

Geographie, Länder- und Völkerkunde.

Franz Stolle, Wo schlug Cäsar den Ariovist?

Strassburg, J. H. Ed. Heitz (Heitz & Mündel), 1899.

42 S. gr. 8°. M. 1,20.

Werthvoll wird es stets für uns sein, den

Schauplatz weltgeschichtlicher Ereignisse genau

bestimmen zu können. Für den Kampf zwischen

Cäsar und Ariovist ist jedoch die Ermittelung

des Schlachtfeldes noch von besonderer Bedeu-

tung wegen der Beurthcilung des Feldhcrrnthums

Cäsars.

Die Angaben, über die wir zur Feststellung

des Schlachtortes verfügen, sind folgende. 1.

Ariovist ist von seinem Gebiete aus, also von

irgend einem Punkte der Rheingegend her, gegen

Vesontio (Besan^on) vorgerückt, und zwar aller-

mindestens drei Tagemärsche, ob noch weiter

sagt Cäsar nicht ausdrücklich. 2. Cäsar rückt

ihm von Vesontio entgegen. Er vermeidet den

geraden Weg und wählt eine Seitenstrasse, die

ihn nach mehr als 50 röm. M., also 7 5— 80 km,

durch offenes Gelände um die gefürchteten Wäl-

der und Thalengen (jedenfalls des Doubs) herum-

führt. Nach ununterbrochenem siebentägigen

Marsch stösst er auf den Feind. W'ir wissen

nicht, welchen Nebenweg er cingeschlagen hat,

auch steht es keineswegs fest, dass zu der 80

km betragenden Umgehung des schwierigen Ge-

ländes alle 7 Marscbtage verwendet worden sind,

sodass Cäsar unmittelbar nach Vollendung des

circuitus auch schon auf den Feind gestossen

wäre und der ganze Weg Cäsars von Vesontio

bis in die Nähe Ariovists nur 80 km betragen

hätte, wie Stolle meint (S. 6 u. 8— 10); denn

in I, 41, 5 (cum itcr non intermitteret) braucht

Her keineswegs gleich circuitus gesetzt zu wer-

den. Diese Angabe reicht also nicht aus, um

aus ihr auch nur mit annähernder Sicherheit den
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Punkt zu ermitteln, bis zu welchem Cäsar nach

den 7 Tagemärschen gelangt sein könnte. 3.

Die Schlacht fand in einer planities magna statt.

Nun hat mich zwar St.s Auslegung von I, 43,

1— 3 (S. 12f.) nicht überzeugt, doch kann ich

zugeben, dass unter jenem Ausdruck nicht gerade

die grosse elsässische Ebene, sondern irgend

eine verhältnissmässig ausgedehnte Fläche im

Hügelland zwischen Jura und Vogesen gedacht

werden kann. 4. Die Flucht der Germanen und

das Nachsetzen Cäsars ging sicherlich in gerader

Richtung auf den nächsten Punkt des Rheins zu,

nicht etwa erst eine mehr oder minder weite

Strecke am Strome hin (S. 12). 5. Nach der

handschriftlichen Ueberlieferung Cäsars betrug

die Strecke vom Schlachtfeld bis zum Rhein 5

röm. M. (= 7, 5 km), nach Orosius und Plutarch

50 röm. M. (= 7 5 km). St. hält die erste An-

gabe für falsch aus quellenkritischen Gründen,

er sieht in ihr ein Textverderbniss (S. 11). Doch
bleibt ihm nun kein zwingender sachlicher Grund
mehr für die Bestätigung dieser Ansicht übrig.

Einen solchen könnte höchstens noch die

erstgenannte Angabe bieten. Ariovist war von
seinem Gebiete (a suis finibus) bereits 3 Tage-
märsche weit gegen Vcsontio vorgerückt, als

Cäsar von seinem Vorhaben Kunde erhielt. Dass
der Germanenfürst nach diesen 3 Tagemärschen
Halt gemacht haben und mindestens 14 Tage
hier stehen geblieben sein soll, um „3 Strassen

zu beherrschen“ (S. 21), ist nicht recht cinzu-

sehen, da er doch eiligst Vesontio besetzen
wollte (ad occupaftdum Vesonlionem contendere).

Angenommen nun, dass die magna nocturna
diurnaqtte itincra Cäsars bis Vcsontio min-

destens 2 Tage gedauert haben werden, und
dass die Nachricht von der Besetzung Veson-
tios auch einen Tag gebraucht haben mag,
um bis zu den Germanen zu gelangen, so lässt

sich schliessen, dass Ariovist allermindestens
3 + 2 + 1 = 6 Tagemärsche von seinem
Gebiet aus vorgerückt ist. Dass er sich dann
wieder zurückgezogen habe, wird nirgends be-
richtet, ist auch nach dem weiteren Verlauf der
Dinge ganz unwahrscheinlich. Es kommt also
nur darauf an, die Südwestgrenze der Herrschaft
des Ariovist zu bestimmen. Wenn die Annahme
gerechtfertigt ist, dass sich das Reich’ des Ger-
manenfürsten bis zuin Rhein in dem südlichen
Winkel des heutigen Badens erstreckt hat, oder
wenn Cäsar unter die Jines des Ariovist gar
auch die Eroberungen auf dem linken Rheinufer
mit einbegreift, so kann, selbst wenn Ariovist
nur 3 Tagemärsche vorgerückt wäre, gar kein
Zweifel sein, dass die Schlacht nicht 7,5, son-
dern 7 5 km vom Rhein in der Richtung auf
Besancon stattgefunden hat. Ob nun gerade bei
Arcey (10 km westl. von Mömpelgard) wie St.
wdl, bleibt darum noch ungewiss, ist auch nicht
so gar wichtig. Wohl aber hätte in diesem

Falle Cäsar das erste Jahr seiner strategischen

Laufbahn mit einer Heldenleistung beschlossen,

die sich den ruhmvollen Verfolgungen Napoleons

nach Jena und Gnciscnaus nach Bellc-AJiiance

würdig an die Seite stellen Hesse.

Steglitz b. Berlin. Konrnd Lehmann.

Rechts- und Staatswissenschaften,

T. Bödiker, Die Reichs -Versichcrungsgescti-

gebung. [Staats- und sozialwissenschaftl. Forschun

gen, hgb. von Gustav Schmoller. Bd. XVI,

Heft 4.] Leipzig, Duncker & Humblot, 1898. 58 S. 8*.

M. 1,60.

'Protz der hervorragenden Bedeutung, die

die Arbeiterversicherung für unser Wirthscbafts-

lcbcn hat, und obwohl ihre wohlthätigen Erfolge

andere Länder zur Nachahmung veranlasst haben,

wird kaum geleugnet werden können, dass sie

weiterer Vervollkommnung fähig ist. ücbcr die

Nothwendigkeit dieser Reformen den geschähen

langjährigen früheren Präsidenten des Reichsver-

sicherungsamts zu hören, dem Sachkenntnis

und Erfahrung in so reichem Maasse zur Seite

stehen, bereitet besonderes Vergnügen, ln

ersten Abschnitt werden in der Hauptsache ihe

Vorschläge zur Vereinfachung der Arbeiterve?’

Sicherung wiedergegeben, die der Vf. bei wer

Berathung im November 1895 im Reichsamt

des Innern aufgcstellt hatte, die damals vid A*

klang fanden und ohne sein Vorwissen auch io

einer Berliner Tageszeitung abgedruckt wurden.

Sie klingen durchaus überzeugend, und es wäre

gewiss zu wünschen, dass sie bei den, wie aa-

genommen wird, bevorstehenden Reichstags* er

handlungen über die Unfallversicherung berüc

sichtigt werden. Bei der Altersversicherung ^

ja leider die diesjährige Novelle vom b- J
um

1899 in den wichtigsten Punkten noch keine

endgiltige Lösung gebracht. So ist der, wie

mir scheint, nicht unglückliche Gedanke? ja

des so lästig als verhasst gewordenen ar cr‘

klebens eine Einziehung der Beiträge im

eines Lohnprozentsatzes gesetzlich macien *

wollen, nicht gebilligt worden. Die Begrün

aller dieser, freilich die bisherigen Grundlagen

Versicherung nicht eigentlich entastenden

schlägc, ist stellenweise wohl zu kurz au»g a

So z. B. gegenüber der Idee, im 1' alle 1 er

^
heiratung von Arbeiterinnen nicht mehr w

‘_
e

^
her die gezahlten Beiträge zur Hälfte zü c

,

erstatten. Durch den eintacben Hinweis l<a

dass die meisten Dienstherrschaften die

für ihre weiblichen Dienstboten z« cn

^ ^
pflegen, — was übrigens keineswegs so

^
mein der Fall ist — werden die an die*

^
rung sich knüpfenden Bedenken noc ni

| ^
ledigt. — Im zweiten Abschnitt setzt

die Nothwendigkeit eines Privat* erarc^ ^
gesetzes auseinander, mit dessen
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sicher einem in weiten Kreisen gefühlten Be-

dürfnis entgegenkommen würde.

Leipzig. W. Stieda.

G. Baasch, Zur Geschichte des Ehrbaren Kauf-

manns in Hamburg. [Festschrift für die Versamm-

lung des Hansischen Geschichtsvereins und des Ver-

eins für niederdeutsche Sprachforschung am 23. und
24. Mai 1899 in Hamburg. Hgb. vom Ortsausschuss.]

Hamburg, Druck v. Lütcke & Wulflf, 1899. 88 S. 8°.

Bausch hat die Wissenschaft in den letzten

Jahren mit zahlreichen Beiträgen aus dem Ge-
biet der Hamburgischen Handelsgcschichte be-

schenkt. Gelegentlich einer ausführlichen An-

zeige Hamburgischer nationalökonomischer Litte-

ratur habe ich (in Schmollers Jahrbuch) vor 2

Jahren auf die Vorzüge und Schattenseiten sei-

ner Arbeiten hingewiesen, die genau und zuver-

lässig sind, aber doch den Charakter als Vor-

arbeiten für eigene oder fremde Zusammenfassung

aufgeprägt tragen. Schon der Stil mit unzähli-

gen Zitaten in der Ausdruck- und Schreibweise

der verschiedenen Jahrhunderte, ebenso aber der

Mangel an räumlicher Abwägung des Wichtigen

und Unwichtigen zeigt das.

Das Zusammenwachsen der einheitlichen Kör-

perschaft des Ehrbaren Kaufmanns aus den nach

Verkehrsrichtung und Handelszweig geschiedenen

älteren Gesellschaften um die Mitte des 17. Jh.s

zu gemeinsamer Interessenvertretung, das ver-

hältnissmässig Starre ihrer Organisation fast 200

Jahre lang und die Umgestaltung der Gesammt-
organisation gegen die Mitte des 19. Jh.s aus

innerer und äusserer Nothwendigkeit heraus wird

nach den Akten namentlich formell dargestellt.

Das ist ein interessantes Thema, dem 50 Seiten

nebst 16 Seiten Urkunden gewidmet sind. Ob
aber nicht einem Kirchenpauer und einem Lappen-

berg die Akten anderes erzählt hätten, als dass

im Anfang die Convoyfahrten, am Ende die Zu-

lassung der Juden im Mittelpunkt des Interesses

gestanden haben? — Und ob die Herren Ge-

schichtsforscher hieraus ein Bild von der Bedeu-

tung der Organisation der Kaufmannschaft ge-

wonnen haben?

Die zweite in der Festschrift enthaltene Ar-

beit: Vom Rödingsmarkt und seinem Namen
nebst einem Anhang vom Schnellen Markt von

Dr. C. H. F. Walther erscheint als eine sehr

viel feinere Arbeit, die dem Lokalhistoriker, aber

auch dem Sprachforscher allgemein einen erheb-

lichen Genuss bereitet.

Berlin. Ernst von Halle.

Hermann Ferdinand Hitzig, Injuria. Beiträge

zur Geschichte der Injuria im griechischen und römi-

schen Recht. München, Theodor Ackermann, 1899.

3 Bl. u. 89 S. 8“. M. 2.

Die Schrift will nach dem Vorwort den Ver-

such machen, das Dunkel, in welches die Ge-

schichte der römischen Injuria gehüllt ist, durch
Heranziehung der entsprechenden griechischen

Institute, bezw. durch Vergleichung dieser mit

dem römischen, zu erhellen. So werden zunächst

(Kap. I, Injuria im griechischen Recht) die der

römischen Injuria entsprechenden Einrichtungen

des attischen Rechts entwickelt und nach That-
bestand, Prozessverfahren, Gerichtsordnung,

Strafe, Prozessbusse und sonstigen Hinsichten

dargestellt. Es sind das die Institute der Jtxt]
nixtag 9

wo die geahndete Handlung im aQ%HV
XttQwv ätitxcov besteht, sodann der Slxij xaxtj-

yoglag, der Verbalinjurie, das heisst gewisser im

Gesetz genannten Beschimpfungen, schliesslich der

YQa<pq vßffsmg, der Kränkung eines Bürgers,

welche sich als Vergewaltigung oder Freiheits-

beraubung oder selbst als ein von dieser Basis

sich entfernender Thatbestand darstellt. Die
Vergleichung der griechischen mit den römischen

Erscheinungen (Kap. II, Vergleichung mit dem
römischen Recht) ergiebt dann wesentliche

Gegensätze, andererseits auch manche Parallelen.

Man wird es dem Vf. nicht verübeln dürfen, dass

er hierauf eingeht; denn auch solche Ergebnisse

haben einen wissenschaftlichen Werth. In die-

sem Sinne werden vßQtg und die römische

Injuria, ygayt] vßgeiug und accusatio ex lege

Cornelia, das Recht der dCxq xaxtjyogt'ag und
der römischen Verbalinjurie, schliesslich auch der

Thatbestand einer Haftung des Herrn für die

Injurien des Sklaven im römischen und griechi-

schen Rechte gegenübcrgestellt. Aber heute

wird man es noch höher schätzen, wenn dem'
Vf. der Nachweis eines Abhängigkeitsverhält-

nisses des römischen vom griechischen Rechte

gelingen sollte. Und diesen Versuch hat Hitzig

in der That gemacht; denn die Berührungspunkte

der actio injuriarum aestimatoria und der dixrj

alxi'ag — beide sind reine dem Verletzten zu-

stehende Privatklagen und auf eine im beschleu-

nigten Verfahren geltend zu machende, durch

den Richter zu fixirende Geldstrafe gerichtet —
meint der Vf. in der That mit der Annahme er-

klären zu können, dass hier das römische Recht

aus dem griechischen geschöpft hat.

Die ganze Untersuchung ist mit Sorgfalt,

Umsicht und hervorragender Stoffbeherrschung

geführt. Sie liefert, auch abgesehen von der

Aufgabe, welche sich der Vf. gestellt hat, ein-

zelne werthvolle Beiträge für die einschlägigen

Lehren, besonders des römischen Rechts. Die

Abhängigkeit der actio injuriarum aestimatoria

von der dtxt] alxi'ag ist in hohem Grade wahr-

scheinlich gemacht: mehr aber wollte der Vf.

selbst nicht (S. 71), wie er denn auch im Vor-

wort bemerkt, dass eine erschöpfende Behand-

lung der einschlägigen Probleme nicht in seiner

Absicht liegt. Die Arbeit ist eine Gelegenheits-

schrift, dem Zürcher Staatsrechtslehrer Gustav

Vogt zum siebzigsten Geburtstage gewidmet. Es

Digitized by Google
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mag dem Kef. gestattet sein, auch seinerseits

dem von ihm hochverehrten Jublilar in Erinne-

rung an gemeinsames Wirken an der Schweizer
Hochschule herzliche Wunsche auszusprechen.

Amsterdam. Max Conrat (Cohn).

Kunstwissenschaften.

Carl Robert, Kentaurenkampf und Tragödien-
scene, zwei Marmorbilder aus Herculaneum, nebst

einem Kxkurs über das Heraklesbild in Casn del Cen-
tenario. (22. Haitisches Winckelmannsprogramm.]
Halle, Max Niemeyer, 1898. 44 S. 4° mit 2 Taf. u.

7 Textabbild. M. 4.

Robert setzt im 22. Hallischen Winckelmanns-
programm die so Oberaus dankenswerthe Ver-
öffentlichung der schönen Marmorbilder aus Her-
culaneum fort, denen er bereits das 19. und 21.
Winckelmannsprogramm gewidmet hat. Gillierons

Kopien dieser unschätzbaren Reste griechischer
Malerei sind Meisterleistungcn, und mir will schei-
nen, dass die mechanische Reproduktion seiner
Aquarelle diesmal noch besser geglückt ist als

bei dem Apobatcn und den Knöchelspielerinnen.
Das erste künstlerisch weitaus werthvollere

Bild stellt einen Kentaurenkampf dar, R. sieht in

ihm sicherlich mit Recht die Kopie eines attischen
Gemäldes aus dem 5. Jh. und sucht den Verfasser
in der Schule des Zeuxis.

Das zweite Bild, eine Tragödienscene, würde
trotz seiner geringen künstlerischen Vorzüge von
höchstem historischen Werthe sein, wenn wir in
ihm wirklich, wie R. will, die treue Kopie des
i. J. 428 nach dem Siege des Euripideischen
Hippolytos vom Choregen gestifteten Weihgeschcn-
kes besässen. Ich kann dieser verführerischen
Hypothese nicht zustimmen, aus mehr als einem
Grunde. Zunächst ist die oft wiederholte Deu-
tung auf Phaidra, die Amme und die Chorführerin
wohl möglich, aber keineswegs sicher, denn
Scenen erregter Zwiesprache einer Heldin mit
ihrer Amme sind seit Euripides in der Tragödie
zweifellos sehr oft vorgekommen, und dass die
dritte Figur der Chorführer, nicht ein Schau-
spieler sei, ist eine nicht unbedenkliche Annahme,
die drei Schauspieler hatten in erster Linie An-
spruch darauf, im Votivbilde verewigt zu werden.
Zweitens aber, und das ist der Hauptpunkt, passt
das Kostüm nicht für die Zeit des Euripides.
Wie tragische Schauspieler in Athen am Ausgang
des 5. Jh.s aussahen, haben wir aus der Ruvcser
Satyrvase und dem von Bethc veröffentlichten
Berliner Andromedakrater (Archäol. Jahrb. XI
laf. 2) gelernt. Der herculanensischen Heroine
fehlen die reichen, bunten Stickereien, Reste der
alten Göttertracht, die von den Schauspielern der
\ äsen treu bewahrt sind, dagegen trägt sie eine
Art btelzschuhe, welche die Vasen nicht kennen.
Wahrend R. früher (Hermes XXXII 446 A. I)dem 5

. jh. den Gebrauch des Stelzschuhes ab-

gcsprochen hat, konstruirt er jetzt eine seltsam

sprunghafte Entwicklung: Nach ihm hatte in

5. Jh. den Stelzenschuh, im Beginn des 4. uird

er abgeschafft, die hellenistische Zeit erfindet da-

für einen Schuh mit hoher Sohle, und in der

ersten Kaiserzeit wird der alte Stelzensdwi

wieder eingeführt. Nach meiner Ueberzeugung

ist der Gang der Entwicklung durchaus anders

und sehr viel einfacher gewesen. Nach Ausweis

von Aiscb. Ag. 935 ff.
,

einer Stelle, deren Be-

weiskraft R. vergeblich zu erschüttern sucht, der

Neapler Satyrvase und dem Scbauspielerrelicf

aus dem Piräus trugen die Schauspieler bis xua

Anfang des 4. Jh.s keine wesentlich erhöhten

Schuhe, aber gerade um die Mitte des 4. Jh.s

kamen diese auf, das lehrt die Geschichte von

Sturz des Aischincs-Oinomaos, der sich ohw

Hilfe des Chorlehrcrs nicht wieder erbeben konnte,

(vita Aisch. 7); dann wird ihre Höhe allnühhdi

gewachsen sein bis zu den ausgesprochenen

Stelzen, die z. B. die Elfenbeinfigur von Rieti

trägt. Nach Maassgabe dieser Entwicklung

würde das Original des Tragödienbildes, das

Schuhe von mässiger Höhe zeigt, kaum vor (kr

Zeit Alexanders entstanden sein können, uol

dafür spricht, wie mir scheint, die Maske der

Heroine nicht minder als ihr Kostüm. W eoo

die Abbildung nicht trügt, sind die Partien über

den Augen in einer Weise betont, wie es erst

durch Skopas in der grossen Kunst üblich wird,

und man wird doch daran fcsthaltcn müssen,

dass die Ausdrucksmittel der owuorotol der grossen

Kunst nicht vorangchen, sondern folgen.

In einem Exkurs widerlegt R. dann noch

Dieterichs Deutung des Heraklesbildes in der

Casa del C'entenario, und will in ihm vielmehr

eine Scene aus Euripides’ Auge erkennen. De

Unsicherheit dieser Erklärung ist ihm selbst nicht

entgangen. Es sei mir erlaubt zum Schluss a«

eine Kleinigkeit in diesem Exkurs aufmerksam

zu machen. Nach R. hat Dieterich mit Re^>

aus der grünen Farbe des Mantels einer Figur

erschlossen, dass dieselbe einen König darst <

— worauf beruht diese Kenntniss? Dietcm

beruft sich auf Wilamowitz, Herakles

ser führt als Belegstelle Aristopb. Equites I

mit Scholion an, aber dort steht, wie ich sc 00

Berl. Philol. Wochenschr. 1897 Sp. 1337^
er

vorgehoben habe, nichts von grünen Kömg-

mänteln, und auch sonst habe ich nichts darüJ«r

finden können. Kennt R. irgend ein 00

Zeugniss dafür? Oder verdankt dies Garden)

stück sein Dasein etwa nur einem Irrthum

Wilamowitz? In diesem Falle wäre es Zeit, e

grünen Königsmantcl aus dem antiken 1

hinauszuwerfen, wo wir uns schon m |1 80

zweifelhaften Requisiten plagen müssen.

Greifswald. ^ örtc '
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Notizen und Mittheilungen.

Von d. neuen Univ. in Brüssel, die aus Mangel
an Mitteln hat geschlossen werden müssen, bleibt die

jurist. Fakultät bestehen u. beginnt jetzt ihre Vorlesgn
wieder. Für diesen Winter haben sich auch d. ital.

Professoren u. Führer d. positivist ital. Schule Lom-
broso, Ferri u. Sighelc zu Vorlesgn verpflichtet.

In London ist e. Exemplar d. ersten Folioausgabe
Shakespeares, das nach Mitlhlgn Sidney Lees wichtige

handschriftl. Noten und Verbessergn enthält, die bis in

d. Mitte des 17. Jh.s zurückreichen, in d. Verstcigcrg

bei Christie für 1700 £ verkauft worden.

Von d. Säulen d. Tempels von Karnak, die

in jedem Jahre mehrere Monate lang unter Wasser
stehen, sind neun eingestürzt, bevor d. Neuaufbau, den
Legrain bei d. übrigen vorgenommen hatte, ausgeführt
werden konnte.

Die von Karl v. Lützow 1866 begründete u. bis zu
seinem Tode geleitete Zeitschrift für bildende
Kunst erscheint jetzt unter d. Redaktion d. Prof. Dr.

M. Gg. Zimmermann.

Gelehrte Gesellschaften und Vereine.

In d. Sitzg d. Thüringer hislor. Kommission am
15. Oktbr. in Jena berichtete Hr. Burckhardt (Weimar)
üb. die von ihm vorbereitete Ausgabe d. Landtagsakten

d. Erncstiner v. 1486 — 1547, Hr. Rosenthal (Jena)

üb. d. Arbeiten für d. Ausgabe v. thüring Stadtrechten,

von denen im nächsten Jahr d. Eisenacher u. d. Saal-

felder veröffentlicht werden sollen, Hr. Dobenecker
(Jena) üb. d. weitere Aufnahme d. Bestandes kleiner

thüring. Archive u. üb. d. Verhdlgn zur Herstellg histor.-

statist. Grundkarten d. thüring. Staaten und Hr. Mcntz
(Jena) üb. d. Arbeiten d. thüring. Gruppe d. Gescllsch.

f. dtsche Erziehgs- u. Schulgcsch. In d. Mitthlgn d.

Gesellsch. wird im nächsten Jahre wahrscheinl. ein

thüring. Heft erscheinen.

In d. Oktobcrsitzg d. Numistnal. Gesellsch. zu Berlin

hielt Hr. Dannenberg e. Vortrag üb. Jazko von Koe-
penik; Hr. Friedensburg sprach üb. d. Vereinigg d.

beiden grossen Breslauer Sammlgn schlcs. Münzen. Hr.

Weil üb. Berliner Münzsammler in d. ersten Hälfte

dieses Jh.s u. ihre Sammlgn.

In d. Sitzg d. Anthropolog. Gesellsch . zu Berlin am
21. Oktbr. berichtete Hr. Lehmann üb. d. Ziele, d.

Verlauf u. d. wichtigsten Ergebnisse seiner zusammen
mit Hrn Belck ausgeführten Forschgsreisc durch Ar-

menien.

Personalchronik.

Ernennungen, Auszeichnungen usw.

An Universitäten usw. Privatdoz. Dr. Eduard
Porcbowicz zum ao. Prof. f. roman. Philol. an d.

Univ. Lemberg ernannt. — Ab. Prof. f. Gesch. an d.

Univ. Erlangen Dr. Richard Fester zum o. Prof, er-

nannt. — O. Prof. f. Gesch. an d. dtsch. Univ. in Prag

Dr. August Fournier an d. Techn. Hochsch. in Wien
berufen. — Prof. Dr. A. Kleinschmidt siedelt zwar
zu archival. Studien üb. d. hess. Gesch. nach Marburg
über, hat aber s. Professur a. d. Univ. Heidelberg nicht

nicdcrgelegt. — 0. Prof, an d. Univ. Graz Dr. Rah an
Frhr. v. Canstein als o. Prof. f. österr. Zivilprozess

an d. Univ. Wien berufen.

Todesfäl le:

Der Prof. f. Geographie u. Anthropol., Dr. Eduard
Petri, am 13. Oktbr., 45 J. alt, in St. Petersburg;
ord. Prof. d. Jurispr., Geh. Rath Dr. Karl Ziebarth,
am 10. Oktbr., 66 J. alt, in Göttingen; d. fr. Ober-

lehrer Prof. Dr. Gerhard Loebker, 90 J. alt, in

Münster i. W.
; d. fr. Direktor d. Sophien - Schule

,
Prof.

Albert Benecke, am 21. Oktbr., 75 J. alt, in Berlin.

Neu erschienene Werke,
vom 19. bis 2«. Oktober in der Redaktion cingchcfori.

Bülow, O., D. Gcständnissrecht. Freiburg i. B., Mohr
(Siebeck). M. 6.

Bulthaupt, H., Durch Frost u. Gluthen. Gedichte.

Oldenburg, Schulze (A. Schwartz). M. 4.

Consentlus, E., »Freygeister, Naturalisten, Athei-

sten — c, Aufsatz Lessings im Wahrsager. Lpz.,

Eduard Avenarius. M. 1,20.

Day, F. L., Alte u. neue Alphabete. Lpz., Karl W.
Hierscmann. Geb. M. 4.

Du Bois, W. B. , u. Isabel Eaton, The Philadelphia

Negro. IPublicat. of the Univ. of Pennsylvania. Series

in Political Economy and Public Law.] Boston, Ginn
& Co,

German, W., D. fränkische Dichter u. Bauer, Mathe-
matiker u. Buchdrucker Stephan Heuss. Schwab. Hall,

Selbstverlag. M. 0,65.

Grimm, H., Leben Michelangelos. II. H. Br!., Spe-

mann. M. 2.

Guthc, H., Gesch. d. Volkes Israel. [Grdriss d. theo-

log. Wisscnschftn. 14.] Freiburg i. B-, Mohr (Siebeck).

M. 6.

Hase, K. v., Kirchgcsch. Lief. 6. 12. Aufl. Lpz.,

Breitkopf & Härtel. M. 0,60.

Hodgkin, Th., Italy and her Invaders. Vol. VII.

VIII. Oxford, Clarendon Press (Lond., Henry Frowde).
Geb. Sh. 24.

Jahrb. d. Gescllsch. f. lothring. Gesch. u. Alterthkde.

X. Jahrg. 1898. Metz, G. Scriba.

Johnen, Chr., Wilh. Stolze u. d. Entwicklg s. Schrift.

Brl., F. Schrey.

Itzerott, Marie, Aglaia. Dramat. Gedicht. Olden-

burg, Schulze (A. Schwartz). M. 1.

Kirche, D. kathol., uns. Zeit u. ihre Diener. Hgb.
v. d. Leo-Gesellsch. H. 15 u. 16. Brl., Allg. Verlags-

Gcsellsch. Je M. 1.

Krahmcr, Russld in Asien. Bd. IV. Russld in Ost-

asien (mit besond. Bcrücksichtigg d. Mandschurei). Lpz.,

Zuckschwerdt & Co. M. 6.

Laemmer, H. , Zur Codification d. kanon. Rechts.

Freiburg i. B-, Herder. M. 5.

Licht wark, A. ,
Palastfenster u. Flügelthür. Brl.,

Bruno u. Paul Cassirer. Geb. M. 3.

Lipsius, Frdr. R., D. Vorfragen d. systemat. Theo-
logie. Freiburg i. B., Mohr (Siebeck). M. 2.

May dorn, B., Wesen u. Bedeutg d. modern. Realis-

mus. Lpz., Eduard Avenarius. M. 1,50.

Moch, G., L'Armce d'unc Democratie. Paris, Editions

de la Revue Blanche. Fr. 3,50.

Moellcr, W., Lehrb. d. Kirchgcsch. III. Bd. Refor-

mation u. Gegenreformation, bearb. v. G. Kawcrau. 2.

Aufl. Freiburg i. B., Mohr (Siebeck). M. 10.

NeueTestament, D. Uebs. v. C. Weizsäcker. Gross-

oktavausg. Ebda. M. 2,40.

Riehl, W. H., Geschichten u. Novellen. Lief. 15—24.

Stttg., Cotta Nf. Je M. 0;50.

Solomon, L., Gesch. d. dtsch. Ztgswcsens von d.

ersten Anfängen bis zur Wicdcraufrichtg d. dtsch. Rei-

ches. 1. Bd.: 16., 17. u. 18. Jh. Oldenburg, Schulze

(A. Schwartz). M. 3.

Sophoclc, CEdipe Roi. Traduit cn vers p. Ph.

Martinon. Paris, Fontemoing. Fr. 2.

Textbibel d. A. u. N. T.s, hgb. v. E. Kautzsch. D.

N. T. iibs. v. C. Weizsäcker. Freiburg i. B., Mohr (Sie-

beck). M. 10,50.

Thaner, Frdr., Abalard u. d. canon. Recht. D. Per-

sönlichk. in d. Ehcschliessg. Graz, I.euschner & Lubens-

ky. M. 1,20.
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Uhl, W., D. deutsche I.ied. Lpz., Eduard Avenarius.
M. 3.

Wey I, R., Vorträge üb. d. BGB. für Praktiker. 2. Bd.
Münch., Beek. Geb. M. 10.

Zabel, E. , Zur modernen Dramaturgie. Studien u.

Kritiken üb. d. dtschc Theater. Oldenburg, Schulze (A.

Schwartz). M. 5.

Ziegler, J., Das Komische. Lpz., Eduard Avenarius.
M. 0,80.

Zimmcrli, J., D. dtsch • französ. Sprachgrenze in d.

Schweiz. III. D. Sprachgr. im Wallis. Basel, Georg.

Demnächst erscheinende Werke.
Aus dem Gebiete der

Philologie. Schöne, J., De dialecto Bacchylidea.— Lipsius, H., D. Sieg Im dramat. Agon. [Leipz.
Stud. z. klass. Philol. 19, 2.) Lpz., Hirzel. M. 4.

Geschtchle. Kriedr, d. Gr. Anschauungen vom
Kriegein d. Entwickle v. 1745—1756. [Kriegageschichtl.
Einzelschritten. H. 27.) Brl., Mittler. M. 2,50.

Staats- u. Rechtswissenschaft. Adler, G., Gesch.
d. Sozialism. u. Kommunism. von Plato bis z. Gegcnw.
I. Bis zur französ. Revolution. Lpz., C. L. Hirschfeld.
Etwa M. 8,40. — Handelspolitik, D., d. dtsch.
Reichs vom Frankfurt. Frieden bis zur Gegenwart
Brl., Mittler. M. 6.

Kunstwissenschaft. Lichtwark, A., Seele u.
Kunstwerk. Studien üb. Arn. Böcklin. Brl., Br. u. P.
Caniser. M. 2.

Zeitschriftenschau.

Theologie und Religionswissenschaft.

Bcitir. z. bayer. Kirchgesch. VI, 1. M. Radi-
kofer, Jakob Dachser u. Sigm. Salminger. — G. Braun
E. Pfarrbesctzg aus d. J. 161 1. - Th. Ko Id e, Con-
fcssionale ( alixts III. für Albrecht Schcurl u. s. Frau.- O. Rieder, Kirchgeschichtl. in d. Ztschnften d. hist
Vereine in Bayern (Forts.).

D KalMik. Oktbr. A. Beilesheim. Thomas
Bndgett, Convertit, Redemptorist u. Schriftsteller —
Fr. Stock, D. Cömetcrium d. hl. Hermes. — C. Holz-
hey, D. kopt. Elias- u. Sophonias- Apokalypse. — B.Deppe, D. Rigorismus u. d. Zahl d. AÜscrwähltcn.
tntgegng.

Schweizer, theolog. Ztschr. XVI, 3. H. Kutter,

!i‘ p a

,S
??

th * <-'lemens v - Alexandrien in s. Bedtg f.
d. Entwicklg d. Christ). Glaubenslehre. — H. Schachen-mann, Formale Grundsätze d. Textwohl. — O. Pfister
Modernes Antichristenth.

, nntimodernes Christenth. u’
d. hvgl. Jesu.

Theolog. Studien u. Kritiken. 1900. I. Blass.

p
d - - Taten d. Apostclgesch. - R. Trcplin, D.

Essenerquellen gewürdigt in e. Untersuchg der in neue-

M«
r

tth M
an
rt

ncn 8
,

ClibtCn Km± - B “ r"inkel. Joh.Mat h Mejfart. - Bohmcr, -fr.: u. «“•: bei Ezechiel.- L.c>
, Zur hrklarg v. Hiob 19, 29. - H. Schulze,

,
c

r

q

arn f' Abschiedsrede zu Milet in Apgesch.

briefes

-18 ’ ~ J ' Welss
' D ’ Ein8anB <* >• Korinther-

Theolog. Studie,,. 17, 4 , p. j. Kromsigt, De

Volkskcrt“
P Cn fivnadeverbond in verband mcl de

Pelms - F F I,

1
' e

an
.

Hh,in ' 00 Eersle Briof vanretrus. — r . E. Daubanton, Een Calvijo -Monument.
The New World. VIII 31 r, c„

Grcek Religion. - Ch. W. Wendte, Populär Educa-tion nnd Public Morality. — O. Pfleidercr Jesus’Foreknowledge of his Sufferings and Death. 1 G. \

- A GeTr?ne Th
L ‘mitatio,ls of Anthropomorphism.A. Gehring, The Genesis of Faith. - J. T BixbvThe scientific and Christian View of lllness — H t’tolcstock, Substitution a Stage in Theological ThoogM.'

— CI. E. Porritt, Unitarians and the Beginnng of

english Libcralism. — B. Ch. Pal, The Ethics of tbj

Bhagabad - Gita.

Revue binedictine. Octobre. U. Berliere, l’n

travail inedit de D. Denis de Samte- Marth« sur Jcs

epftres de S. Ignace d'Antioche; Bulletin d’his». ben-edkL— Lettres inedites de Bcnedictins fran^ais, de la CoIIk

tion Wilhelm (fin). — Note sur la Cungrcgation da
Exempts de France. — Un opuscule inedit de S. Oiiifon

de Cluny.

Philosophie und Pädagogik.

Philosoph. Jahrb. d. Görres-Gcs. XII, 4. C. Got-

berlct. Zur Psychol. d. Kindes. — J. A. Endres, D.

Nachwirkg v. Gundissalinus' de immortalitate animit— J. Straub, Kant u. d. natürl. Gotteserkcnnto. iSchty— J. Mausbach, Zur Begriffsbeslimmg d. sittl. Gukn

(Schl.).

Ztschr. f. Philos. u. Pädag. VI, 5. H. Schoen.

Tradition. Lieder u. Spiele d. Knaben u. Mädchen io

Nazareth. — K. Agahd, D. Erwerbsfahigk. schulptkfc

Kinder im dtsch. Reich. — M. Lobsien, Wandern!.

Biklgsidenls in ihr. Zushge mit d. sozial. Entwicklg. —

M. Schewitsch, D. klassisch. Stud. u. d. jungen VA

ker. — Verzeichn, v. Schriften z. Pädag. u. Didafctk

Zusgest. im Pädag. Univ.-Scminar zu Jena."

Mind. October. Sh. H. Hodgson, Psvdicdug:cal

Philosophie«. — G. Spiiler, Routine Process. — F-

Tön nies, Philosoph. Terminologv. II. Transl. by Mts.

B. Bosanquet. — G. M. Stratton, Th« Spatial Hir

mony of Touch and Sight. — Br. McEwen, Kant's

Proof of the Proposition „Mathematical Judgments arc

One and All Synthctical“.

Attnales de Philos. ehretienue. Octobre. Cb-

Denis, Les 70 ans des Annales: Reflcxions et pro

gramme. — Ch. Seyer, Le spinozisme de Malebracchf.

— R. Euckcn, La conception de la Vie ch« &

Augustin. II. — M. Bernardin. Une nouvdle rtak

sur Voltaire. — J. M. Grosjean, Les Jondemcnts phi-

losophiques du sociaüsme. V. La repartition de h

richesse. — Ch. Denis, Les contradicteurs de LatnenöW’

l'Eglise et l’Etat d'aprcs les Solutions janseniste et^
ralc. — G. Lechartier, Theod. Jouffroy daprts M

Ollc-Laprune. — Comte de Vorges, Le Coaprcs

scientifiquc des catholiques tenu ä Fribourg; LcCotw?18

de Munich en 1900.

Revue philosophique. Octobre. F. Le Daatec,

Le Mecanismc de 1’Imitation. — E. Borei, A

de „l'lnfini nouveau". — R. de la Grasserie, l

Mouvements altcrnants des Idees revcles par les
.‘05-

Pädagog. Stud. XX, 6. M. Schilling, W««*

bildg u. fremdsprachl. Unterr. — C. Franke,

littkdl. u. littgeschichtl. Unterr. an d. Uhren» w
anstalten (Schl.).

Philologie und Litteraturgeschlchte.

The Journal of Philology. No. 53.

Emcndationes Homericae (Od. X— XII). — Tn.AS

Alba Longa. - C. M. Mulvany, Colours a^- A. B. Poynton, Oxford Mss. of Dionysius

nasscus. De compositione verborum. —
t

gatc, Critical Notes on Valerius Fluccus. -- A- ’

Emcndalions of Quintus Smvmacus. — H. J “ v
.

’

Notes on Clement of Alexandria. II; Furthcr. f
&

a«

Pnssages in the 7*h Book of the Eudemian wi 1

Nicomachacan Ethics III, 1 g 17. 1111*8» and t

VIII 563c.

Arch. /. d. Stud. d. neuer. Sprachen u. Lide™

CHI, 1.2. P. Haake, Andreas Grvpbius u. s. *«•

F. Lieb ermann, Wulfstan u. Knut.

Ueb. d. Entwicklg v. ac. ii-, 7- u. d. Dehng >

Silbe überhaupt (Schl.). — d- Schick, Zu •

Prometheus unbound. Hgb. aus d-
Traia;r ;.

pitza (Forts.). — P. Stötzncr, D. Satink
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Boccnlini u. s. Einfluss auf d. dtsche Litt. — R. Petsch
u. M. Förster, Zu Dcdekind-Schcids Grobianus. —
M. Förster, Zur 4. Bückling homily, Shirley-Hss. —
O. Ritter, Bcrichtiggn z. Centenary Burns v. Henley
u. Hcnderson. — A. S. Cook, An Irish parallel to the
Bcowulf story. — A. Tobler, Afz. Idis. — Q. Stein-
bart, Beitr. z. d. Vermischt. Beiträgen z. franz. Gramm.,
3. Folge, von A. Tobler.

Geschichte.

Jahrb. d. Gesellsch. f. lothring. Gesch. u. Altertlu-

kunde. 1898. J. B. Keane, Zur Gcsch. v. Metz in

röm. Zt. — V. Chat ela in, Le Comte de Metz et la

vouerie cpiscopale du VI 11« au XIII« siede. — E.

Knitterscheid, D. Abteikrche St. Peter auf d. Cita-

dellc in Metz. — Frh. v. Hammerstein, D. Metzer
Bischof Kardinal de Givry (1609— 1612) u. d. französ.

Annexionsabsichten auf d. Fürst-Bisthum. — K. Wich-
mann, D. röm. Villa in St. Ulrich bei Saarburg i. L.
— H. V. Sauerland, Vatikan. Regesten z. Gesch.
Dtsch-Lothringens. — H. B ress lau, D. im Anfang d.

19. Jh.s gefälschte Dagsburger Waldordng v. 27. Juni
1913. — G. Wolfram, Chronica episcop. Metensium
1260-1376 (1530). - H. Bloch, D. älter. Urkdn d.

Klosters S. Vanne zu Verdun.

Revue uumismatnjue. IV'. S. III, 3. O. Vauvillc,
Invcntairc de monnaies gauloises trouvees dans les

departements de l'Aisnc et de l’Eure. — E. Babeion,
Charncmoba. — M. Rostovtsew et M. Prou, Cata-

logue des plombs antiques de la Biblioth. Nation, (suite).

— J. Maurice, I.'atclicr monclaire de Rome pendant

la periode constantiniennc (306—337). — J. Rouyer,
Miscellanea cn fait de jetons et de mereaux. — J.

Fahre, Les billets de confiance emis pendant la guerre

de 1870/71. — A. de Barthelemy, Un triens frappe

ä Lyon.

Geographie, Länder- und Völkerkunde.

Globus. LXXVI, 16. K. Schumacher, Einiges üb.

vorröm. Wege. — D. artesisch. Brunnen in Australien.

— R. F. Ivaindl, Zauberglaube bei d. Huzulen. 11. —
H. S., I). Erdbauten in Bonduku. — Sir John Murray
üb. d. Boden d. Ozeane. — Paula Karsten, D. Ent-

stehg d. Wcisscn. Nach indisch. Auslegg erzählt von
T. C. Sawny.

Ztschr. d. Ges. /. Erdkde zu Berlin. XXIV, 3. M.
Friederichsen, Morphologie d. Tien schan (Schl.). —
Frh. v. Grün au, Bericht üb. m. Reise nach Siwah.

Revue de Geographie. J. Core eile, Le Mont-
Blanc. — A. Monscgur, Etüde sur la province de

Constantinc (suite). — Rouire, Delimitation definitive

du Congo fran^ais ct du Congo egyptien. — G. Regeis-

perger, Le Mouvement geograph. — M.-A. I.eblond,
Mähe de la Bourdonnais (suite). — P. Barre, La pro-

sperite d'Anvers. — Congrcs des Socictcs savantes (Tou-
louse, 4— 8 nvril 1899). Scction de geographie historique

et descriptive.

Allgemeines.

AUpreuss. Sfonatsschr. Juli—Septbr. A. War da,
D. Kant-Mss. im Prussia- Museum. — M. Toeppcn,
Michael Kelchs Tagebuch 1698— 1723. — G. Sommer-
feldt, Urkdl. Mitthlgn üb. d. Herren von LchndorfT aus

d. Hause Doliexven, 1630—82. — VV. Meyer, Altprcuss.

Bibliographie f. d. J. 1898, nebst Nachtr. z. d. J. 1896
u. 97. — G. Conrad, D. Handfeste f. d. Gut Jeglinncn

(Kr. Johannisburg) v. 1539. — J. Sembritzki, Kants
Vorfahren.

Baltische Monalsschr. October. C. Mclinand, l).

Traum u. d. Wirklichk., übs. v. M. v. Stryk. — E. v.

d. Brüggen, Schweizer Dilettantismus. — Fr. Biene-
mann, Zu Alex. Tobiens „Agrargcsetzgebg Livlands im
19. Jh. I.“ — H. Gürgens, D. Vcrerbg. von Erbgütern

in d. aufsteigenden u. Seitenlinie nach livländ. Landrecht.

The Athenaeutn. Oct. 7. Mr. Neufeld’s Account of

his Captivity. — A Book on Devon and Cornwall. —
Bishop John Selwyn. — Sport in Central Africa. — A
Life of Admiral Baditey. — Banne. — A Question of

Ethics. — The Coming Publishing Season. — Oct. 14.

Mr. Kiplings Stolky & Co. — Tunis under the French.
— M. Zola's Fecondite. — Records of our Navy. —
The Chronicles of Jehrnmeel. — Dean Paget on Hoo-
ker’s Ecclesiastical Polity. — The Congress of Orienta-

lists. — The Coming Publishing Season. — The Turkey
and Pencock in Ancient Art. Col. F. Grant.

The Contemporary Review. October. F. E. Gar-
rett, The Incvitablc in South Africa. — A. Taylor,
The Ritualists and the Electorate. — Mi les, Militio,

Volunteers, and Regulars. — I. Zangwitl, Zionism. —
Lady Henry Somerset, Practical Temperance Legis-

lation. — Ph. Robinson, Among old Acquaintances.
— R. Stout. New Zcaland. — A. Nundy, A National

Church for India. — Edith M. Shaw, The Workhousc
from the Inside. — J. B. Carruthers, Wanted, Plant-

Doctors. — Th. Holmes, Obscure Causes of Crime.
— P. T. Forsyth, The Cross as the Final Scat of

I Authority.

The Edinburgh Review. July. British Finance in

the I9 th Cent. — The Life and Writings of Mrs. Oli-

phant. — Some Aspects of Modern Art. — Lord Cläre.

— The Meaning of Rites. — Ödes and Epodes of

Horacc. — The Ethics of Vivisection. — The Fall of

the Western Roman Empire. — The Conference and
Arbitration. — Montalembert. — The Problem in China.

Anzeigen.

Texte und Forschungen
zur

Geschichte der Erziehung und des Unterrichts

in den Ländern deutscher Zunge,

hgb. von

Karl Kehrbach.

I. Bd.: A. B6mer, Die lateinischen Schülergespräche der Humanisten. Auszüge mit

Einleitungen, Anmerkungen und Namen- und Sachregister. 3. Th. : Von Barlandns his

Cordcrius 1524—1564. Gr. 8". 123 S. M. 2 .

Berlin. J. Jfarncitz Wachf,
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Von Dr. Herrn. Ortloff,
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Gr. 8°. 6 Bog. M. 1,20.

München. J. Schweitzer Verlag (Artbur SeBier)-
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Theologie und Religionswissenschaft.

W. Dittmar, Vetus testamentum in Novo. Die

alttestamentlichen Parallelen des Neuen Testaments

im Wortlaut der Urtexte und der Septuaginta zu-

sammengestellt. 1. Hälfte; Evangelien und
Apostelgeschichte. Göttingen, Vandenhoeck &
Ruprecht, 1899. VII u. 176 S. 8 *. M. 3,60.

Eine ebenso fleissige wie sorgfältige und

mühselige Arbeit. Durch siebenerlei Unterschei-

dung des Drucks ist angedeutet, ob ein Zitat

des N. T.s mit dem massoretischen Text und

dem der Septuaginta, mit keinem von beiden,

mit einem, ob es mit Varianten der Septuaginta,

mit Massora und Septuagintavarianten oder end-

lich mit einer Nebenstelle übereinstimmt. I'ür die

Septuaginta ist dabei allerdings nur der Apparat

von Swete und Lagardes Lucian, nicht die

Variantensaminlung von Holmes-Parsons benützt.

In der Hauptsache hätte sich aus dieser aller-

dings wohl nur ergeben, dass auch andere

Hdschr.n des griechischen A. T.s wie schon ein-

zelne der verwerteten Uncialen nach dem N. T.

korrigirt sind, zum Theil in noch stärkerem

Maasse. Beispielsweise findet sich das noXvg
von Mt. 2, 18 in cod. 239 des Jeremia, das

avtov von Mt. 3, 3 in 309 bei Jesaia, das inter-

essante iv von D in Mt. 4, 4, Lc. 4, 4 auch in

7 Minuskeln des Deuteronomium (vgl. dazu des

Ref. Einführung in das griech. N. T., 2. A.,

S. 211). Noch ein weitergehender Wunsch wäre

der, dass auch noch das Targum beigezogen

worden wäre, wenigstens an solchen Stellen, wo
seine Benutzung in Krage kommen kann, wie

Mt. 21, 16 (Wortspiel zwischen *o&anna und

*iiinä) oder Mt. 27, 46. Im übrigen ist die

Sammlung schon so umfangreich genug gewor-

! den. Ihre Reichhaltigkeit zeigt das nach der

Reihenfolge der alttestamentlichen Bücher geord-

nete Stellcnverzcichniss (S. 170— 1 7 5). Dasselbe

|

ist zwar keine solche Neuheit, wie ein Rezen-

sent in der Theol. Litt.-Ztg. meinte (Sp. 490



1699 11. November. DEUTSCHE UTTERATURZEITUNG 1899. Nr. 45. 700

„da so etwas bisher m. W. noch nicht existirtc“),

sondern findet sich beispielsweise in den einst

viel verbreiteten Ausgaben des N. T.s von

Th eile; aber gerade eine Vergleichung mit

Theiles Liste zeigt, wieviel reicher die Samm-
lung von Oittmar ist. Bei Joh. 5, 27 (on vti f

uvi^Qo)7Wv kdi) vermisse ich eine Verweisung

auf Dan. 7, 13. 26. Lc. 1, 41 sollte icxtQir
t
ctv

einfach unterstrichen sein, da dies nur mit der

LXX stimmt, welche Gen. 25, 22 die Wurzel

das fand. Bei Mt. 15, 34 fehlt das räthselhafte

wveidiffag aus Codex D. Sonst ist es ein Vor-

zug dieser Sammlung, dass die wichtigsten Vari-

anten und ihre Zeugen beigegeben sind. Wir wün-
schen von Herzen, dass der Vf. und der Verleger

in den Stand gesetzt werden möchten, auch die

Fortsetzung zu liefern. Die Korrektheit des

Druckes und die ganze Anlage zeigt, dass der

Herausgeber ein sehr sorgfältiger Arbeiter ist.

Maulbronn. Eb. Nestle.

Philosophie.

L. William Stern, Psychologie der Veränderungs-
auflassung. Breslau, l’rcuss & Jünger, 1898. VIII u.

264 S. 8°. M. 6.

Line werthvolle Monographie, dankenswerth
schon durch ihren Gegenstand, reich und gedie-

gen in der Durchführung, auf der Höhe moder-
ner Technik der deskriptiven wie der experimen-
tellen Psychologie sich bewegend.

„Einleitendes“ bringen S. 1— 16: „Von Zeno
bis zur gegenwärtigen Bewegungslehre, von der
Conccption des ersten »Es werde!« bis zur mo-
dernen Entwicklungstheorie durchzieht das Denken
der gesammten Kultur der Begriff der Verände-
rung.“ Neben metaphysischen und erkenntniss-

thcorctischen Verändcrungsproblcmen besteht das
deskriptiv -psychologische in der „Darstellung

sämmtlicher Gestaltungen, welche die Verände-
rungsauffassung im allgemeinen Denken annehmen
kann (sowie des Zusammenhanges derselben unter
einander), und Beschreibung des Vorstellungsin-

haltes dieser verschiedenen Auffassungsformen“.
Aber „eine blosse Deskription, und mag sic noch
so erschöpfend, ausführlich und anschaulich sein,

wird eine ernste psychologische Forschung nicht

befriedigen.“ So ist das letzte Problem das
„causai psychologische“: Wesen, Ursprung.
Maass und Gesetz der Veränderungsauffassung zu
erforschen.

Von den zwei I iaupttheilen trägt der erste
(bis S. 70) einen rein qualitiven, der zweite einen
mehr quantitiven Charakter, jener behandelt die
Quellen, dieser die Feinheit der Veränderungs-
auffassung.

Als der wesentlichste Gedanke des ersten
1 heiles ist der der „psychischen Präsenz-
zeit (und im Zusammenhänge damit die „Ueber-
ganszcicben“, S. 31 ff.) zu nennen, den Stern (S.

21, Anm.) eine „Hypothese“ nennt, die er in

anderen Publikationen noch ausführlicher begrün-

det hat. Ich muss mir daher jedes Eingehen auf

sie hier versagen, zumal es kein durchaus zu-

stimmendes sein könnte.

Den zweiten Abschnitt eröffnen Feststellungen

über die Technik und Methodik der experimen-

tellen Untersuchung. Hier S. 82 die Beschrei-

bung eines vom Vf. konstruirten Tonvcrändcrungs*

Apparates. S. 97 eine Urtheilsskala: „Jal (d. h.

die Veränderung wurde sehr deutlich bezw. lange

vor dem Endsignal bemerkt). Ja. Ja? (= ja

fraglich.) Unbestimmt. Nein? (sehr selten.)

Nein“. — Hierzu sei bemerkt, dass auch noch

ein Nein! entsprechend dem Ja! sich hätte ein-

fügen lassen. — S. 98: „ . . vier Maasse, in

denen verschiedene Nuancen des Urtheilsprozesses

zum Ausdrucke gelangen; ich möchte diese Nuan-

cen als Urtheilsricbtigkeit, Urtheilssicher-

heit, UrtheiUtendenz und Urtbeilsentscbie-

denheit bezeichnen. Von diesen vier Bezeich-

nungen ist das Maass der Urtbcilssichcrhcit das

wichtigste.“ Dementsprechend bildet der Vf. die

arithmetischen Mittel so, dass er als Geivicht

der einzelnen Glieder folgende Koefficienten ein*

führt: Ja! = U/s» Ja = 1 , Ja? = Vs» Unbe-

stimmt = Vt, Nein? = 0, Nein = 0. ~ Natürlich

soll das, wie der Vf. näher rechtfertigt, nur die

einfachste und wohl überhaupt nur eine vorläu-

fige numerische Bewerthung des Sicbcrheitsmo-

mentes sein. (Es sei hierzu erinnert, dass

Meinong schon 1890
’)

neben der Wahrschein-

lichkeit als eine andere Variable des Unheils

die Sicherheit eingeführt hat.)

Im vierten Kapitel wird der Begriff der

„Psychischen Erregbarkeit“ als Gattungsbegriff

eingeführt, dem Empfindlichkeit und Unterschei-

dungsfähigkeit erst als Theilfaktoren unterstehen.

Schon diese Unterscheidung lässt erkennen, was

dann (S. 138) als Resultat so furmulirt wird:

„Hauptgegenstand aller psychologischen Verände-

rungsuntersuchungcn ist nicht die passive (h.*n-

pfindungs-) Erregbarkeit, sondern die aktive

(Unheils-, Aufmerksamkeit«-, Reaktions-) Erreg-

barkeit. Mit anderen Worten: die Ergebnisse

sind (mit wenigen Ausnahmen) nicht sowohl auf

das Verhältniss von Reizänderung zu Emplin-

dungsänderung zu beziehen, sondern sagen aus,

in welcher Weise und in welchem Grade Empfin*

dungsänderungen unter gewissen zeitlichen und

anderen Bedingungen im Stande sind, Leistungen

psychischer oder physischer Aktivität auszulösen.

— Wenn also die gegenwärtige Psychologie noch

immer nicht denjenigen Gegensatz überwunden

hat, welcher mit einem altmodischen Namen als

der zwischen Sensualismus und Anrisensualismns

zu bezeichnen ist, so finden wir St. ganz aut

Seite derjenigen, welche auch über die Emptm

*) Gütt. Gel. Anz. über Kries, Prinz,. d. Wal*

schcintichkcitsrechng, 15. Jänner I8W, S. 72«-
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düngen hinaus noch psychische Realitäten an-

nehmen und untersuchen zu dürfen glauben.

„§ 9. Erregbarkeit für Veränderungen und

Konstanz“ setzt sich mit Preyers vermeintlichem

Gesetz auseinander, „welches genau genommen
den konstanten Reizen überhaupt jede psychische

Wirksamkeit abspricht“ (S. 144). Hiermit fallen

auch gewisse bekannte Argumente für den psy-

chischen Relativismus.

Im Mittelpunkte des Interesses steht für den

Vf. § 12: Erregbarkeit für Veränderungen ver-

schiedener Geschwindigkeit. Hier steht als „das

Hauptgesetz der Veränderungserregbarkeit“, dass

die Veränderungserregbarkeit mit abnehmender

Geschwindigkeit abnimmt. Wenn aber hieraus

auch als Grenzfall folgt, dass ein konstanter

Eindruck nicht im Stande ist, die psychische

Aktivität anzuregen, so ist das nicht mit der

vom Vf. geleugneten Behauptung Preyers u. A.

zu verwechseln, als besage die »Wirkungslosig-

keit« konstanter Reize auch den „Fortfall der

Empfindungen selbst“. Gegen Preyers Inter-

pretation des bekannten Versuchsergebnisses,

„dass bei genügender Langsamkeit der Aende-

rung der Frosch überhaupt nicht rcagirtc“, be-

merkt der Vf.: „Die Identifikation von Rcak-

tionslosigkeit und Empfindungslosigkeit ist ...

niemals selbstverständlich, in unserem Falle aber

direkt falsch.“

Die speciellcn Versuchsergebnisse, welche

durch die Strahlenligur S. 209 ff. in mathematisch

handsamer Weise graphisch dargcstellt werden,

berechtigen den Vf. zur Aeusserung (S. 231):

„Man macht der experimentell- phychologischen

Forschung zuweilen den Vorwurf, dass sie eigent-

lich überflüssig sei; ihr ganzes Wirken bestehe

darin, dass sie Dinge beweise, die — man auch

ohne dies schon längst weiss.“ Aber „dass eine

langsame Veränderung besser wahrgenommen

werden könnte, als eine schnelle, davon wusste

man vor der experimentellen Prüfung schlechthin

nichts; ja das Gegcntheil erschien so selbstver-

ständlich und über jegliche Frage erhaben, dass

man obigen Ergebnissen zunächst verständnislos

gegenüberstand oder sie bezweifelte. Indess sie

sind vorhanden; an ihrer Existenz ist nicht zu

rütteln; sie sind sogar für drei verschiedene

Sinnesgcbicte erwiesen — die Aufgabe ist, sie

zu erklären. Und sie sind in der That, wenn

man näher zusieht, gar nicht so absurd und un-

erklärbar, wofern man eben nur nicht die Psyche

als todtes Reservoir vom Empfindungen und Vor-

stellungen betrachtet, sondern als selbsttätiges

Reagens.“ Solche Reactionen sind Uebcrraschung

und Erwartung. Speziell gilt von letzterer, dass,

wenn „die Erwartung auch unter Umständen das

Urthcil trübt, so vermag sie doch andrerseits

infolge ihrer starken Energieentfaltung besonders

hohe Leistungen zu vollbringen“. Aus individu-

ellen Verschiedenheiten der Versuchspersonen

folgert der Vf., „dass der constatirte Unterschied

in dem Verhalten der beiden Typen hohe cha-

raktcrologische Bedeutung hat“.

So fehlen also der Monographie, von deren

Hauptinhalt, den experimentellen Einzelheiten, sich

hier kein Bild geben lässt, auch keineswegs die

allgemeineren Ausblicke. Sie werden dem Buche
auch das Interesse weiterer Kreise sichern, wäh-

rend für den engen Kreis der mit des Vfs. Pro-

blem beschäftigten Forscher die Schrift ohnedies

als ein Hauptbestandteil der bisher vorliegenden

einschlägigen Litteratur geschätzt werden muss.

Eine Weiterführung der Diskussion über einzelne

Punkte muss der Ref. anderen Gelegenheiten,

als diese kurze Anzeige sic bietet, Vorbehalten.

Wien. Alois Hofier.

Philologie und Litteraturgeschichte.

Gabriel Bälint von Szent-Katolna, Tamuli-

sche Studien. Linguistische Ergebnisse der Keise

des Grafen Bela Sz. nach Ostasten. Budapest 1898.

Seit den verdienstvollen, noch heute lesens-

werten Arbeiten von Sajnovics und Gyarmathi,

also seit etwa einem Jahrhundert, gilt das Magya-
rische als finnisches Idiom, und alle Versuche,

ihm eine Sonderstellung innerhalb des Rahmens
der altaiscben Sprachwelt cinzuräumen oder cs

einem anderen altaischcn Zweige zuzuweisen,

z. B. dem türkischen, sind gescheitert; die letzten

fünf Jahrzehnte haben vielmehr seine Stellung im

finnischen Kreise ziemlich klar festgestellt, wenn
auch hier noch viel zu tun bleibt; auch leugnet

heut kein ernster Forscher, dass diese Sprache

viel fremdes Gut sich assimilirt hat. Seit Castrens

bahnbrechenden Werken ist ferner der Zusammen-
hang des finnischen Sprachkreises mit den ande-

ren altaischen, dem samojedischen, tungusiseben,

türkischen und mongolischen fcstgcstcllt. Boiler

hat richtig erkannt, dass das Japanische dem-

selben Spracbkreise angehört, der Ref., Grunzei

u. A. haben den altaischen Charakter des Japa-

nischen, Jeder in seiner Weise, im Einzelnen

nachzuweisen gesucht, und die nächste Zeit wird

in dieser Richtung neues, beweiskräftiges Ma-

terial bringen. Auch die dravidischcn Sprachen

hat man ernstlich mit den altaischen in Zusammen-

hang bringen wollen, so Caldwell in seiner Coin-

parative grammar of the dravidian languages,

Hodgson u. A., ja Caldwell hat sogar einen be-

sonders nahen Zusammenhang zwischen dem Dra-

vidischen und dem finnischen Zweige des Altai-

schen herausfinden wollen. Der grosse Kenner

des Dravidischen aber war durchaus kein Kenner

des Altaischen, seine Gründe sind gar keine

Gründe. Bäünt geht weiter, nach ihm sind

altaisch und dravidisch ein Sprachstamm, ja das

Tamuliscbe sieht er als das Sanskrit des Altai-

schen an, will das Magyarische von seinen finni-

schen Verwandten loslösen und gewissermaassen
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als tamulischen Tochterdialekt rebabilitirt

wissen. Nach des Ref. Ansicht hat B. allerdings

tiefgehende Zusammenhänge im Wortbestande

des Altaischcn und Dravidiscbcn nachgewiesen,

auch manche morphologischen Uebereinstimmun-

gen, nie aber haben beide Gruppen einen
Sprachstamm gebildet, und am allerwenigsten ist

das Magyarische ein tamulischcr Dialekt.

Die Lautvcrbältnisse sind im Tamulischen

ganz andere als im Magyarischen. Die Konso-

nanten sind trotz aller Annäherungsversuche B.s

durchaus andere, die Vokale weichen ebenfalls

ab, die Auslautsgesetze decken sich gar

nicht; selbst die in allen altaischcn, dravidiscbcn

.... Sprachen recht ähnlichen Anlautsgesctzc

sind keineswegs gleich. — Von einer der ma-

gyarischen ähnlichen Vokalharmonie ist im Ta-
mulischen keine Rede.

Das Tamulische zeigt eine in hohem Grade
ausgeprägte Werthunterscheidung von Wesen
höherer und niederer Ordnung, das Magyarische

hat dafür nicht die leiseste Empfindung. Das
Tamulische scheidet sorgfältig zwischen Männ-
lichem, Weiblichem und, sagen wir der Kurze
wegen Sächlichem am hinweisenden und fragen-

den Fürwort, beim Verb in der 3. Person und

selbst beim Nomen; das Magyarische ist so un-

empfänglich für alle derartigen Unterscheidungen,

dass die einfachsten Ausdrücke für weibliche

Wesen, wo eine besondere Form nicht zu um-
gehen ist, durch schwerfällige Bildungen wie

Freund -Frau = (Freundin) umschrieben wer-

den müssen. Auch eine Geschlcchtsunterschei-

dung beim Fürwort ist geradezu wider die Natur
des Magyarischen, noch mehr beiin Verb, also

ein er, sie sagt; cs kommt dem Magyaren das
lächerlich vor, weil ja das männliche oder weib-
liche Subjekt genau besage, ob ein er oder eine

sie die Handlung vollziehe; die magyarische
Verbalform kann auch gar nicht männlich, weib-
lich .... gcscblechtig sein, weil sie nicht wie
im Tamulischen subjektiv, sondern ursprünglich

klar objektiv ist: Vater(s)-/cfor»i = der V. lebt.

Die Abwandlung der Nomina im Magyarischen
ist so wenig tamulisch, dass australische Sprachen
hierin einen tamulischeren Eindruck machen als

das Magyarische. Fast noch abweichender als

die äussere Form ist die Anwendung der ein-

zelnen Kasus sowohl, wie der Singular- und
Pluralform.

Von dem so charakteristischen und ausge-
gedehnten Gebrauch der Postpositionen mit ihren

besitzanzeigenden Suffixen, ohne die ein Magya-
risch undenkbar ist, ist im Tamulischen keine
Andeutung.

Die magyarischen Zahlwörter 1— 8, 20
sind unverkennbar finnisch, speziell ugrisch-ost-
iinnisch, und absolut verschieden von den tarnu-

lischcn. 10, 100, 1000 sind indogermanische
Entlehnungen.

Das Tamulische verbindet die Zahlworte ganz

gewöhnlich mit dem Plural des Ausdrucks des

Gezählten; der Magyar hat keine Empfindung für

diesen Plural, weil für ihn ein tiz 16 (= 10 Pferde)

ursprünglich nach dem Geist seiner Sprache Zehn-

heit(s)- Pferd , Pferd(e) der Zehnheil bedeutet.

Das persönliche Fürwort ist seiner Form

nach bis auf eine scheinbar abweichende

Form durchaus finnisch und völlig identisch mit

dem anderer finnischer Sprachen; das Tamulische

weicht davon bis auf eine halbähnliche Form

gänzlich ab; beides gilt vom Singular wie Plural.

Die Abwandlung des persönlichen Fürwortes

ist im Finnischen ganz eigenartig. Sprachen,

welche diese überaus charakteristische Richtung

tbeilen, möchte man darauf hin allein als nahe

verwandt ansprechen. Das Magyarische zeigt

diese in allen finnischen Sprachen schlummernde

und theilweise ausgesprochene Abwandlungsart

am konsequentesten, ausgeprägtesten und reich-

haltigsten. Im Tamulischen ist davon auch

nicht die leiseste Andeutung vorhanden.

Das fragende Fürwort des Magyarischen ist

ganz dasselbe wie das der anderen finnischen

Sprachen; das des Tamulischen weicht völlig

davon ab. Auch das hat das Magyarische mit

den anderen finnischen Sprachen gemein, dass

ki nur persönlich, mi (— was?) nur sächlich ist.

Die besitzanzeigenden Suffixe, welche im Ma-

gyarischen an das Nomen, Fürwort und Zeitwort

sowie die zahlreichen Postpositionen antreten und

geradezu das ganze Wesen der Sprache be-

stimmen, sind ihrer Form nach völlig dieselben

wie in anderen finnischen Sprachen, und ebenso

ist die Anwendung am Substantiv, am Verb ab

Personalzcichen und namentlich in der eigentüm-

lichen Abwandlung der persönlichen Fürwörter

dieselbe wie in anderen finnischen Sprachen.

Solche besitzanzeigenden Suffixe kennt

das Tamulische nicht.

Die Vokalvariation, wonach i das Nahe, a (o)

das Entfernte bezeichnet, und worauf B. bei der

Annäherung des Magyarischen an das Tamulische

besonderen Werth legt, ist allgemeinfinnisch und

in anderen finnischen Sprachen klar ausgeprägt,

desgleichen im Samojedischen, Tungusiselien

Die dravidiscbcn Sprachen weisen in bc-

achtenswerthcr Ucbereinstimmung ein reines Re-

flexiv auf, das Magyarische drückt in echt alui-

scher und finnischer Weise den reflexiven Sinn

entweder durch eine besondere Bildung des Verba

Stammes aus oder bei stärkerer Hervorhebung

des Selbst durch ein Vollwort = Leib»

welches die besitzanzeigenden Suffixe und < >*

Kazuszeichen annimmt: meinea, deine* Leib.-'

= mich, dich selbst.

Dass in der Bildung der abgeleiteten n»agj*

rischen Verbalstämme, in der Bezeichnung ‘ cr

vielfachen Modifikationen der Handlung

der Zeiten allmählich auch fremde Besten t et c

\
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aufgenomrnen worden sind, und vielleicht recht

zahlreiche, ist nicht zu leugnen. Darunter mög-
licherweise auch dravidischc. Trotzdem bleibt

das Verb finnisch durch und durch.
Finnisch sind die Personalzeichen; es sind

ganz dieselben oder grösstcnthcils dieselben wie

in anderen finnischen Sprachen; oft bis zur Ver-

wechslung; die dravidiseben sind absolut
andere. Finnisch sind zum grossen Theile die

Bildungselcmcnte der Zeiten, Modi und der sonsti-

gen mannigfachen Sinnesnüancen. Ich behalte

mir den Beweis hierfür an anderer Stelle vor.

Finnisch und altaisch ist die Grundauffassung,

und das bleibt die Hauptsache; diese Grundauf-

fassung des Ausdrucks der Handlung ist dia-

metral entgegengesetzt der dravidischen. Das
magyarische persönliche Verb ist deutlich ein

objektives Nomen: Vater(s) - leben = der

V. lebt
;

und zwar gilt das für die intransitive

wie für die transitive Konjugation. Das dra-

vidische Verb ist ebenso ausgeprägt subjektiv:
l
T
ater-leben(d)-er.

Daher bleibt die gewöhnliche Form der 3.

Pers. im Singular magyarisch ohne jedes Zeichen,

weil der nominale Verbalstamm genügt; das dra-

vidischc Verb hat im geraden Gegensatz dazu

bei derselben Personbezcichnung die energischste

Unterscheidung zwischen einem rein subjektarti-

gen er, sie, (es).

Diese ursprüngliche Bedeutung: mein Warten

ist im Magyarischen nicht bloss der Form
nach erhalten, sondern tritt immer wieder als

empfundene hervor; vorlaut vala, volna, legyen

heisst: mein Erwartethaben (es) war, wäre, sei= ich

hatte, hätte, möge haben . . . erwartet; die ganze

Sprache legt Zeugniss ab für diese Auffassung.

Nähere Ausführung dieses Punktes an anderer Stelle.

Der subjektive Charakter des dravidischen

Verbalausdrucks dagegen ist so unverkennbar,

dass dieselben Personalzeichen wie am reinen

Verb auch am Adjektiv antreten und ein prä-

dikatives Verhältniss hersteilen im Sinne von:

ich, du, er, sie, wir sind gross; ein im

Magyarischen undenkbarer Fall.

Das Magyarische hat gar keine Empfindung

für die verbale Auffassung dieses prädikativen

Verhältnisses. So wie es heisst: vdros nag}' =
(die) Stadt — (ist) gross, oder vdrosok nagyok =
(die) Städte — (sind) grosse, so heisst es: At,

le, nti .... nagy, nagyok =. ich (oder Ichheit),

du, wir — gross, gros s e = ich ... . bin ....
sind .... gross.

Fast noch ausgeprägter zeigt sich der sub-

jektive tamulische Verbalausdruck, wenn die

persönliche Verbalform Kasusendungen nimmt;

periy-en- e

i

heisst mich, der ich gross bin. ei

—

Akkusativzeichen; periy-in = ich bin gross, ich,

der ich gross bin oder ich der grosse; klarer

kann wohl die subjektive Bedeutung eines Aus-

drucks wie dieses periy-en kaum hervortreten.

Derartiges ist im Magyarischen undenkbar;

im Gegentheil, überall, auch wo heut scheinbar

subjektive Formen uns entgegen treten, stossen

wir im Grunde immer wieder auf Formen eines

unverkennbaren, unpersönlichen nomen actionis.

Durch seine Objektkonjugation stellt sich das

Magyarische dicht neben die ostfinnisch-ugrischen

Sprachen sowie das Mordwinische; ebenso hat

der samojedische Kreis diese Richtung im weite-

sten Umfange entwickelt; das Magyarische unter-

scheidet streng zwischen einer objcktloscn Kon-
jugation und einer solchen, bei der die Verbalform

selbst schon die Beziehung auf ein bestimmtes

Objekt ihn, sie . . ., dich, implicite oder for-

tnell bezeichn et, in sich enthält; also vagyunk=
wir sind, aber vdrjuk= wir erwarten ihn, sie ....

Das Magyarische steht, obgleich die Form viel-

fach verkümmert ist, hierin bezüglich der Auf-

fassung und des Ausdrucks dicht neben dem
Ugrischen, derart, dass man auf den ersten Blick

die Uebereinstimmung erkennt; in gewissen Bildun-

gen spiegelt es auch das dem Samojedischen eigne

System wieder, so dass es auch hierin unbedingt

zum eigentlich altaischcn Kreise gehört; das Ta-
mulische kennt diese Richtung nicht.

Das Wortmaterial ist von B. mit oft be-

wundernswürdigem Scharfsinn und auf Grund tief-

eindringenden, vieljährigen Forschens auf beiden

Gebieten, dem tamulischen wie dem magyarischen,

behandelt worden. Er bringt es auf 800 Num-

mern von Fällen, wo tamulisch und magyarisch

angeblich übereinstimmen. Ich bin zwar über-

zeugt, dass sehr viele davon wegfallen müssen, weil

eine Täuschung vorlicge, erkenne aber trotzdem

den hohen Werth dieses Materials an, welches

mich von einer tiefgehenden inneren Verwandt-

schaft der dravidischen und der altaischen, frei-

lich nicht von der Geschwisterschaft der tamuli-

schen und der magyarischen Grundelemcnte
des Wortbestandes überzeugt hat. Weiter kann

ich nicht gehen; ob abgesehen von dieser Ur-

verwandtschaft in unverhältnissmässig späterer

Zeit durch äusseren Kontakt eine Menge Voll-

worte aus einer ganz anderen Kulturepoche aus

dem tamulischen Kreise dem Magyarischen zuge-

führt worden ist, muss hier uncrörtert bleiben;

manches spricht dafür.

Wenn man aber in derselben Weise, wie

B. das bezüglich des tamulischen und des ma-

gyarischen Wortbestandes thut, die Zusammen-

gehörigkeit des magyarischen und des übrigen

finnischen Materials prüft, so kommt man nicht

auf 800 Nummern, sondern auf mehr als das Dop-

pelte; nach meiner Ueberzeugung, welche sich

auf ein mehr als zehnjähriges Studium gerade

dieses Gegenstandes gründet, wird die Zahl 2000

kaum reichen. Wer wirklich eingehend prüft,

muss sehen, dass das eine ganz andere Aehnlich-

keit ist als die von B. gesuchte mit dem Dra-

vidischen. Dass der Zusammenhang des drnvi-

l
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dischen und magyarischen Wortmaterials eine

nähere Verwandschaft zwischen Tamulisch und

Magyarisch begründe als zwischen Magyarisch

und den übrigen finnischen Sprachen, kann B
nur einem Vorreden, welcher das finnische, un-

anfechtbare, erdrückende Beweismaterial nicht

kennt; welcher nicht weiss, dass gerade die ein-

fachen Kernworte, nominale wie verbale, im

Magyarischen mit denen anderer finnischer Spra-

chen auffallend oft in ihrer ganzen Bildung iden-

tisch sind oder höchstens im Bildungssuffix eine

kleine Abweichung zeigen; während das tamuli-

sche, von B. angeführte Material in den aller-

seltensten Fällen volle Wortgleichheit ergiebt,

und dann gewöhnlich gerade da, wo man schon

der Bedeutung und der komplizirten Form wegen
die Urverwandtschaft ablehnen und höchstens Ent-

lehnung annchrnen möchte. Nicht unerwähnt mag
dabei bleiben, dass auch die sehr zahlreichen

Fälle besonders deutlich für die magyarisch-

finnische Zusammengehörigkeit sprechen, in denen
das Magyarische trotz des gleichen Grundelements
in der Ausbildung des Wortes seinen eigenen Weg
gegangen ist; sie zeigen eben, dass das Magya-
rische nach der Loslösung von seinem Ursprünge
eine lange, Wechsel- und eindruckreiche Sonder-
existenz geführt hat.

B. operirt sehr geschickt und muss einen mit

dem wahren Thatbcstande wenig Vertrauten über-

zeugen. Von der überwältigenden Masse völliger

Uebereinstimmungen zwischen Magyarisch und
Finnisch schweigt er wohlweislich; wo aber von
Budenz oder einem anderen (die meisten Fälle

beziehen sich auf Budenzschc Zusammenstellungen)
eine unhaltbare oder wenig wahrscheinliche Kom-
bination aufgestcllt wird, greift er das auf und
stellt es so hin, als ob dieser Art überhaupt die

finnisch-magyarischen Beziehungen wären; dann
heisst cs gewöhnlich: „Man erklärt das so
und so“, während cs sich in der Regel auf eine
weithergeholte Konjektur bezieht; der Kenner
weiss, was sich Budenz auf diesem Gebiet ge-
leistet hat in dem Bestreben, möglichst in jedem
einzelnen Falle eine urfinnische Urform zu kon-
struiren, der sich alle anderen unterzuordnen
hätten; durch diese heut vielleicht von keinem
einzigen ernsthaften Forscher getheilten Extra-
vaganzen darf man sich aber nicht bestim-
men lassen, die wirklichen Zusammenhänge zu
ignoriren.

Dabei muss man wissen, was B. selbst sich
erlaubt in demselben Athem, wo er die Budenz-
sche Richtung verspottet. Manchmal traut man
bet diesen Zusammenstellungen, die leider hier
nicht ausführlich behandelt werden können, seinen
Augen und Öhren nicht. Seine Sucht, um je-
den Preis die magyarische Wortform von
den zugehörigen finnischen zu trennen
und mit einer viel ferner liegenden tamulischen zu-
sammenzubringen, geht ins Ungeheuerliche; das

gilt auch dort, wo der blosse Augenschein und

die einfache Berücksichtigung des regelmässigen

Lautwandels innerhalb der finnischen Sprachen

einschliesslich des Magyarischen eine Trennung

der magyarischen Bildung von den anderen fin-

nischen geradezu lächerlich erscheinen lässt. Ich

bin erbötig, mit einer überraschenden Blumenlese

auf diesem Gebiet aufzuwarten.

Noch verhängnisvoller für den mit dem all-

gemeinfinnischen Wortbestande weniger Vertrau-

ten ist es freilich und muss ein durchaus schie-

fes Licht auf das ganze Verhältniss werfen, wenn

B. mit keinem Worte verräth, eine wie erdrücken-

de Menge der einfachsten, nächstliegenden und

zweifellos dem wirklichen Urbestande der Spra-

che angchörenden Kern Wörter nicht nur ver-

wandt, sondern geradezu identisch sind im Ma-

gyarischen und anderen, ja den meisten anderen

finnischen Sprachen. Nur wenn B. auch das Ver-

hältniss der übrigen finnischen Sprachen zum

Magyarischen wirklich beleuchtete, könnte der

Laie oder Halblaie sich ein Urtbcil bilden; das

vermeidet er aber sorgfältig. Dass auch B. für

den altaischen Charakter des Japanischen cintritt,

sei ihm unvergessen; die Art, wie er cs thut,

kann freilich meine Billigung nicht finden.

Breslau. Heinrich Winkler.

Leopold Cohn, Eintheilung und Chronologie der

Schriften Philos. [S.-A. aus d. VII. SuppL-Bd. J-

Philologus.j Leipzig. Dieterich (Theodor Weither).

1899. 50 S. 8°. M. 1,30.

Die vorliegende Schrift ist ein besonderer

Abdruck einer Abhandlung, die im 7. Supple-

mentbande des Philologus auf S. 387—435 stand.

Der Vf., dem wir neben P. Wendland die i«

Erscheinen begriffene lange ersehnte kritische

Ausgabe der Werke Phjlos verdanken, war wohl

vor Andern berufen, die schwierige Frage, die

in der Ueberschrift nngedeutet ist, zu untersuchen

und zu beantworten. Wie schwierig die Aut-

gabe war, zeigt der Zustand, in dem die Werke

Philos uns überliefert sind. In einzelne Bücher

zerlegt, denen man neue Aufschriften gab, aus

dem Zusammenhang gerissen, in den Abschriften

verkürzt, dann wieder anders kombinirt —

es diesen Schriften gegenüber überhaupt unmng

lieh gewesen, die ursprüngliche Reihenfolge wie

der zu finden, wenn nicht bei einem I heile

ihnen die Bibelauslegung den Weg für die fic

tige Gruppirung gezeigt hätte.

Der Vf. scheidet- den gesammten Komplc*

der Werke Philos in drei Hauptgruppen. 'e

erste bezeichnet er als „die Schriften rein P

sophischen Inhalts“, in denen er die hauptsac

liehen Jugendarbeiten Philos sieht. Sic ge °
f̂

der Periode an, in der Philo sich mit der g™*

sehen Philosophie befreundete, ausführliche

taneen vom eklektischen Standpunkte aus an *£

und seine jüdisch -religiöse Anschauung zuru

Digitized
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treten liess. Es sind daher diese Arbeiten
weniger für die Erkcnntniss des Systems Philos

als für die Geschichte der griechischen Philoso-

phie wichtig. Der Vf. rechnet zu den Schriften

dieser Periode 1. die de incorrupt. mundi, deren
Echtheit er als von Fr. Cumont (1891) erwie-

sen ansieht. Schwer allerdings wird es, zu glau-

ben, dass selbst in dieser philosophischen Periode
die jüdische Religiosität sich in Philo so wenig
gezeigt haben sollte, dass er die Welt einen

sichtbaren Gott genannt und sie als ebenso ewig
wie Gott selbst bezeichnet haben sollte. —
2. gehört hierher die Schrift quod omnis probus
über sit, worin der Vf. seinem Freunde Wend-
land, vgl. E. Krell (Progr. Augsburg, 1896) zu-

stimmt. 3. der Dialog de providentia, worin der

Stoicismus von Philo vertreten wird. Auch hier

hat Wendland 1892, wie uns scheint überzeu-

gender als bei der vorgenannten Schrift, bahn
gebrochen. 4. die Schrift Alexander oder über

die Vernunft der Thiere, ein Dialog über eine

Schrift eines Neffen Philos. Der Vf. zählt ihn

den Jugendschriften Philos zu. — Den zweiten

Haupttheil der Werke Philos bilden die „Erläu-

terungsschriften zum Pentateuch“. Der in den

bisherigen Ausgaben an der Spitze stehende

Traktat de opificio mundi wird vom Vf. als nicht

allegorisch von hier weggewiesen und der alle-

gorische Kommentar zur Genesis als erste Er-

läuterungsschrift dieser Klasse mit den Schriften

leg. allegor. I*— III und de Cherub, eröffnet.

Dann folgt de sacrif. Ab. et Cain., unter Ein-

schaltung des in den älteren Ausgaben fehlenden

Stückes, welches Wcndland (Neu entdeckte Fragm.

Philos 125 ff.) wieder an die richtige Stelle ge-

wiesen hatte. Darauf der Traktat quod det. pot.

insidiari soleat unter Einschluss der Stücke mit

der älteren Betitelung ix rov £ xal 17 ,
dann de

poster. Caini, de gigant., de agric., de planta-

tione, de ebrietate, de sobrietate, de confus. lin-

guarum, welche beiden letzten Schriften der Vf.

als ursprünglich ein Buch bildend ansieht, de

migrat., quis rer. div. baeres sit, de congr. eru-

ditionis gr. , de profugis, de mutat. nominuin.

Von dem Kommentar über Gen. 18. 19 ist nur

das kleine Stück de deo armenisch erhalten, in

welchem Gen. 18, 2 allegorisch erklärt ist. Den
Abschluss dieser Stücke bilden die Traktate de

somniis I. II. Da von den Träumen nach Euse-

bius ursprünglich 5 Bücher handelten, so ist über

Eintheilung und Ausführung des Einzelnen Streit,

s. S. 402 (18). — Auf diese Stücke aus dem
allegorischen Genesiskommentar lässt der Vf. 2.

die quaestt. et solutiones in Gen. et in Exod.

folgen, in denen nach Art der antiken £t]iij/Ltara

xal Xv06ig Wortsinndeutung und allegorische

Erklärung kurz nebeneinander ausgeführt werden.

Uebcr weitere verloren gegangene Kommentare
dieser Art zum Pentateuch s. S. 403 (19). —
Als dritte Schrift dieser Klasse gilt dem Vf.

„die historisch-exegetische Darstellung der mosai-

schen Gesetze“, in der Inhaltsparaphrasen der bibli-

schen Erzählung mit moralischen Nutzanwendungen
gegeben werden. Der Gesammttitel ist ver-

loren gegangen, lieber den Gesamrntplan s. de

praem. et poen. 1. — Als die erste Schrift

dieses Ganzen sieht der Vf. den obenerwähnten
Traktat de opif. mundi an, an den sich dann

gleich die vitac der 7 Patriarchen der Urzeit als

der vofioi (tyQatfoc anschlossen. Etwas hart

bleibt immerhin der Uebcrgang von der Welt-

schöpfung gleich auf das Leben Abrahams, und

dass Dähne den Sinn von xo<Tfii07ioua zu er-

weitern suchte, ist erklärlich. Die vitae von
Isaak und Jakob sind verloren gegangen, und
wir haben dann nur noch die Erläuterung der

Einzelgesetze (wv iv eidn vo/uov). —
Die dritte Hauptabtheilung bilden die für

einen weiteren Leserkreis aus gebildeten Heiden

und Juden geschriebenen „historisch apologeti-

schen Schriften“. Philo denkt dabei an den aus

beiden Bcvölkerungselementen bestehenden ge-

mischten Kreis der Mysten. Gerechnet werden
dazu die Traktate de vita Mosis I. II. (III.) s. z.

dieser Eintheilung S. 4 1 6 f., die * YnoOeuxa, wo-
von wir nur aus Eusebius 2 Fragmente kennen,

so dass man nicht recht weiss, ob man es mit

„Rathschlägen“ (Bernays) oder „Muthmassungen“
(Massebieau) zu thun hat, ferner die anoXoyia
vntQ lovdatwv, wovon die Schrift de vita con-

tcmpl. als Tbeil gelten soll, wie der Vf. doch

nur als „im hohen Grade wahrscheinlich“ (S.

420 [36]) erachtet. Für die Echtheit dieser

Schrift sprechen ja, das muss man zugestehen,

gewichtige Gründe, die besonders aus dem
Sprachgebrauch hergeleitct sind. Aber die

durchaus feindliche Stellung unserer Abhandlung

gegen die griechische Philosophie, die gehässige

Schilderung des platonischen Symposions dem
Philo zuzutraucn, können wir uns nicht ent-

schliessen. Zuletzt gehören hierher die beiden

Schriften in Flaccum u. legal, ad Gajum, über

deren Zusammenhang der Vf. S. 421— 424 han-

delt. — Zuletzt bespricht er die Schwierigkeiten

der Chronologie und der Bestimmung der Reihen-

folge der auslegenden Werke Philos S. 426
— 435. Daran, dass es so schwer ist, hier zu

ganz festen Ergebnissen zu kommen, trägt Philo

selbst die Schuld durch die Unbestimmtheit sei-

ner Ausdrucksweise und seiner Verweisungen,

die sehr verschiedene Erklärungen möglich

machen (vgl. bes. S. 435). — Man wird dem Vf.

für diese Uebersicht des uns erhaltenen littera-

rischen Nachlasses Philos im hohen Grade Dank

zu sagen haben. Wir haben hier in nuce zu-

gleich ein Kompendium der gesammten Philo-

kritik, das uns aufs Trefflichste über den gegen-

wärtigen Stand der Dinge unterrichtet, wenn

auch hie und da noch einige Fragezeichen bleiben.

Jena. C. Siegfried.

Digitized by Google



1711 11. November. DEUTSCHE LITTERATURZEITUNG IB99. Nr. 45.

Kurt Richter, Ferdinand Freiligrath als Ueber-
setzer. [Forschungen zur neueren Litteraturge-

schichte, hgb. von Franz Munckcr. XL] Berlin.

Alexander Dunckcr, 1899. 2 Bl. u. 106 S. 8“.

M. 2,70.

Gegenüber der Fülle der Veröffentlichungen

über Dichter und Dichtungen unseres klassischen

Zeitalters ist es erfreulich, auch einmal einer ge-
diegenen Beleuchtung eines unserer jüngeren
Dichter zu begegnen, wenn auch dessen schöpfe-
rische 7 bätigkeit zeitlich nunmehr auch uns recht

entrückt ist. Freiligrath als Uebersetzer zu be-
trachten, ist gewiss eine dankbare Aufgabe, und
ich freute mich, dass ich in meinem zweibändi-
gen Freiligrathbuch dem Vf. zu seiner Arbeit
gar manche bezeichnende Einzelheit aus des
Dichters Leben, gar manches bedeutsame brief-

liche Wort habe darbicten können. Das kleine
flcissige Buch umfasst 106 Seiten, die fast genau
in zwei gleiche l'heile zerfallen, deren einer
Freiligrath als Uebersetzer aus dem Französi-
schen, der andere als Uebersetzer aus dem Eng-
lischen betrachtet. Ich darf wohl vorausschicken,
dass die Arbeit von Dr. K. Richter von ein-
gehender Beschäftigung sowohl mit den Dichtern
des Auslandes wie mit Freiligraths Verdeutschung
derselben Zeugniss giebt. Es ist bekannt, dass
Freiligrath schon als Handlungslehrling, um sich
zu üben, cnglicbc und französische Gedichte ver-
deutscht hat; seine Sporen als Uebersetzer für
den Büchermarkt hat der viclgeplagte Hand-
lungsgehilfe zu Amsterdam mit der Verdeutschung
einer Anzahl von Victor Hugos lyrischen Ge-
dichten verdient. Ueber diese Erstlingsarbeit
handelt R. besonders eingehend. Dass Freilig-
rath in einem Theil seiner eigenen Dichtungen
durch Victor Hugos Form, Ausdrucks- und Dar-
stellungsweise stark beeinflusst worden ist, steht
fest, wenn auch der Vf. S. 41 diese Beeinflussung
m. E. etwas zu weit ausdehnt; die Ausdrücke
Bord, Bann, 1 rott usw. finden sich auch bei
anderen Dichtern und Nichtdichtern, und Freilig-
rath brauchte sie nicht von den Franzosen zu
borgen. Ueber die Verdeutschungen englischer
Dichter muss ich rascher hinweggehen, schon
weil mir die nähere Kenntniss der Urdichtungen
* Was Freiligrath von Shakespeare,
W. Scott, Coleridge

, Th. Moore,
J. Hemans.

Longfellow, Burns u. A. verdeutschte, wird nicht
minder eingehend gewürdigt; eine Einwirkung
der Engländer auf Freiligraths eigene Dichtung
ist nicht nachweisbar. Der Gesammtcindruck
der Arbeit ist derjenige gediegener Kenntniss,
eines überschauenden Unheils; nicht selten be-
gegnen wir auch einzelnen feinsinnigen neuen
Bemerkungen. Kurz, das kleine Buch ist ver-
dienstlich und gut.

Eisenach. w. Büchner.
Alois Brandl, Quellen des weltlichen Dramasm England vor Shakespeare. Ein Ergünaungs-

band zu Dodsley’s Old English Plays. (Quellen und
Forschungen zur Sprach- und Kulturgeschichte der

germanischen Völker, hgb. von A. Brand!, E. Mar-
tin, E. Schmidt. 80. Heft.] Strassburg, Karl J.

Trübner, 1898. CXXVI u. 666 S. 8°. M. 20.

Für das Studium des' weltlichen Dramas in

England vor Shakespeare bildete bisher Dodsley’s

Select Collection of Old English Plays (1744),

die in vierter, zum Theil vermehrter Bearbeitung

von HazKtt (London 1874-— 76) wieder beraus-

gegeben worden ist, die Hauptquelle. Diese

Sammlung ist aber, wie schon der Titel besagt,

bei weitem nicht vollständig. Gar manches für

die Entwicklungsgeschichte des englischen Dramas

hoebbedeutsame Stück, das uns handschriftlich

oder in einem alten Drucke erhalten ist, fehlt

darin und war uns bisher höchstens durch eine

Inhaltsangabe näher bekannt. Die Texte selbst

waren in Deutschland durchaus unzugänglich und.

da sich einzelne Handschriften im Privatbesitze

befinden, selbst in England nicht ohne weiteres

zu erreichen. Darum ist es ein ausserordent-

lich dankenswertes Unternehmen, das sicher von

allen, die sich für das ältere englische Drama

intcressiren, mit Freuden begrüsst worden ist,

dass Brandl sich der nicht geringen Mühe unter-

zogen hat, die wichtigsten dieser nur handschrilt-

licli oder in ganz seltenen Drucken uns erhalte-

nen vor-shakespearischen Stücke — zwölf an

Zahl — zu sammeln und in dem vorliegenden

‘Ergänzungsbande zu Dodsley’s Öld English Plays

einem weiteren Kreise insbesondere deutscher

Forscher zugänglich zu machen.

Zwar erschien kurz vor Ausgabe des Br.scben

Werkes in Amerika eine ähnliche Sammlung vor-

shakespcarischer Stücke: Specimetts of tke Pn-

Shakespearean Drama edited mth Inlrodiuiion,

Notes and a Glossary by J. M. Manly, Boston I89l\

doch verfolgt Manly einen etwas anderen Zweck

als Br., da er auch von den bereits bekannten

Dramen je eine oder mehrere Proben zur Cha-

rakterisirung der Entwicklung des englischen

Dramas vor Shakespeare geben will. In Wirk-

lichkeit haben daher beide Sammlungen nur ein

einziges Stück gemeinsam, die Moralität Mankitd,

und da gerade der Text dieses Stückes unge-

wöhnliche Schwierigkeiten bietet, ist eine doppele

Bearbeitung desselben durch zwei von einander

unabhängige Forscher höchst erwünscht. Br.s

Buch hat also durch Manlys Veröffentlichung nicht

das geringste von seinem hohen Werthc e*n*

gebüsst.

Hätte Br. sich darauf beschränkt, die bisher

unzugänglichen Dramen einfach so, wie er

vorfand, abzudrucken, so wäre schon daraus für

die wissenschaftliche Erforschung des vor-sbakc-

spearischen Dramas ein grosser Gewinn er-

wachsen. Aber er hat weit mehr gethan. fr

hat den oft sehr verstümmelten und schwer 'er

stündlichen Text dieser Stücke sorgfältig g*
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bessert und Anmerkungen zur Erläuterung schwie-

riger Stellen beigefügt; er hat das erste der-

selben. The Pride of Life, mit einer gut gelunge-

nen deutschen llebersetzung versehen, die für

manchen, der mit jenen älteren Texten weniger
vertraut ist, das Verständniss erheblich erleich-

tern wird, und er hat insbesondere jedem
Stücke eine sorgfältig ausgearbeitete und bis ins

Einzelne alle dabei in Betracht kommenden Fra-

gen beleuchtende Einleitung vorausgeschickt, die

sich in der Regel mit der Ueberlieferung des

Dramas, dem Sprachgebrauch, der metrischen

Form, der Handlung des Stückes, den darin

vorkommenden Personen und Motiven, der Per-

sönlichkeit des Dichters, den Quellen, aus denen

er geschöpft hat, und endlich mit der Art der

Aufführung des Stückes beschäftigt. Br. hat

aber ferner nicht bloss alles, was zum besse-

ren Verständniss des einzelnen Dramas dienen

konnte, beigebracht, sondern er hat jede Dramen-
gattung, ja jedes einzelne Motiv und fast jede

Figur, die in diesem oder jenem Stücke be-

gegnet, in ihrer weiteren Entwicklung inner-

halb der dramatischen Littcratur des 1 6. Jh.s

verfolgt, und da bei der Auswahl der hier ver-

öffentlichten Dramen darauf Rücksicht genommen
wurde, dass jede der Hauptgattungen des welt-

lichen Dramas vor Shakespeare durch mindestens

ein Stück vertreten ist (s. u.), so erhält dadurch

diese Einleitung einen noch weit höheren Werth
und wird zu dem Range eines selbständigen

Werkes über die Entwicklung des englischen

weltlichen Dramas bis auf Shakespeare erhoben,

das nicht blo9S für den engeren Kreis der Fach-

genossen, sondern überhaupt für jeden Gebil-

deten von Interesse ist. Welch reiches Gebiet

diese Einleitung beherrscht, zeigt am besten das

am Schluss derselben (S. CXXI— CXXVI) bei-

gefügte ‘Verzeichniss der in der Einleitung er-

wähnten Dramatiker und Dramen’, welches weit

über 200 Nummern enthält.

Die von Br. in vorliegendem Buche heraus-

gegebenen Dramen sind: I. Moralitäten: 1.

The Pride of Life (Einleitung S. VIII—XXI,

Text und Ucbcrsetzung S. 1— 35, Anmerkungen

S. 650 f.). 2. Mankind (Einl. S. XXI— XXXIII,

Text S. 37— 72, Anm. S. 651— 654). 3. Nature

(Einl. S. XXXIII— XLVI, Text S. 73 — 158,

Anm. S. 654 f.). II. Von John Heytvood ver-

fasste Zwischenspiele (Einl. S. XLVI— LV):

1. Love (Text S. 159— 209, Anm. S. 655 f.).

2. Weather (Text S. 21 1— 257, Anm. S. 656).

3. JoJtan Jolian the Husband, Tyb his Wife and Sir

Johan the Priest (Text S. 259— 280, Anm. S.

656). III. Kampfdramen der Reformations-
zcit (Einl. S. LV— LVII): 1. Respublica (Einl.

S. LVH—LXffl, Text S. 281—358. Anm. S.

656 f.). 2. King Darius (Einl. S. LXII1—LXX,
Text S. 359— 418, Anm. S. 657 f.). IV.

Schul- und Erziehungsdramen (Einl. S. LXX

—LXXV): Misogonus (Einl. S.LXXV—LXXXVII,
Text S. 419— 489, Anm. S. 658—664). V.

Tragödien (Einl. S. LXXXVII— XC): I. Ho-

restes (Einl. S. XC— XCVII, Text S. 491— 537,

Anm. S. 665). 2. Gismond of Salem (Einl. S.

XCVII—CX, Text S. 539— 595, Anm. S. 665).

VI. Die romantische Komödie (Einl. S. CX
— CXII): Comnton Conditions (Einl. S. CXII—
CXX, Text S. 597— 649, Anm. S. 666). Das
Auffinden einzelner Stellen, sowohl in der Ein-

leitung wie in dem Abdruck der Texte wäre

sehr erleichtert worden, wenn der Titel des be-

treffenden Dramas jedesmal oben auf der Seite

vermerkt worden wäre.

Dass bei dem gewaltigen Stoffe, den Br. in

der Einleitung zusammengefasst hat, und bei der

grossen Zahl erklärungsbedürftiger Stellen des

Textes der Leser des Buches in Einzelheiten

mitunter anderer Meinung sein wird als der Hgb.,

ist selbstverständlich. Insbesondere wird es bei

den nur handschriftlich überlieferten Dramen
auch nach Br.s Bemühungen noch angestrengter

Arbeit bedürfen, um den Text einigermaassen

von Verderbnissen zu reinigen. Als kleiner

Beitrag hierzu mögen folgende Bemerkungen
dienen.

The Pride of Life, V. 137. Für lok y
‘ich erwarte’ dürfte besser lok ye ‘sehet zu* zu

lesen sein. — V. 259 ~e pes be Icni-tes of curteisye

übersetzt Br.: ‘Ihr Diener (ae. pio) seid Ritter

von Höfischkeit*, aber es heisst vielmehr: ;e,

ßes be kni^tes of c. ‘Ja, dies sind Ritter von

Höfischkeit*. — V. 278 lo fe i sit on kne nicht:

‘Dir setze ich mich an die Knie', sondern: ‘Vor

dir setze ich mich auf die Knie, vor dir kniee

ich nieder’. — V. 342 fis lau is bot ireril ist

übersetzt: ‘Diesem Lande ist Strafe bestimmt’;

aber Skeat liest: lau, wonach zu übersetzen

wäre: ‘Dieses Gesetz ist nur aufgestellt'. —
V. 421 pou lisst muss nach dem Zusammenhänge

heissen: ‘du lügst’, nicht: ‘du, höre’. — Man-
kind, V. 536 eever, V. 878 sweche erklärt Br.

(S. XXXII) als niederdeutsche Lehnwörter: ‘Eifer’,

‘Schwäche’. Aber für ersteres liest Manly derer,

was sehr gut passt und überdies durch den ähn-

lichen Schreibfehler eyde für dyde 551 gestützt

wird, und Strecke identifizirt Br. in der Anm.

auf S. 654 nach Sicvers mit ae. stvice = ‘scan

-

daluvt, Fehltritt’, wofür ich lieber die Bedeutung

‘Betrug, Fallstrick’ setzen möchte; vgl. Strat-

mann-Bradley s. v. swike, S. 597 a. — V. 70 ley

one ivith pi ballys erklärt Br. in der Anm. (S.

652) durch afz. bal ‘Tanz, Tanzweise'. Gemeint

sind aber die Bälle (Kugeln), mit denen die Jong-

leure zu spielen pflegen. — V. 100 pe netve reit

wird von Br. (S. 652) als ‘Druckfehler statt jett

= den Körper aufwerfen, herumstolziren’ be-

zeichnet. Es ist aber doch Subst., pe netve jett

= ‘die neue Mode’; vgl. Chauccr Cant. Tales

A 682: Hirn thonghte he rood al of the neue



1715 11. November. DEUTSCHE LITTERATURZEITUNG 1899. Nr. 45. 171 «

jet. Auch in V. 515 ist jeü für retl zu lesen.

— V. 107. In der Anm. (S. 652) verthcidigt

Br. bretherne gegen Manila Besserungsvorschlag

helher
,
den ich aber doch vorziehen möchte. —

V. 318. Für yctdlness ist nicht ydullness, son-

dern ydillness zu setzen, da cu offenbar aus di

verlesen ist. — V. 455 mul nicht = moughl,
sondern = mote. — V. 467. Zu XX li bemerkt
Br. (S. 653): ‘li — libri Pfund’, soll heissen:

librae. — V. 529 und wohl auch V. 599 ist

sone ‘bald’ für rone zu lesen. Das Komma in

V. 529 ist dann zu streichen. — V. 589. Für
cum lies cb» ‘sie können'. — V. 615. Es hätte

bemerkt werden können, dass dyshes hier —
dysese ‘Krankheit’ ist. — V. 653. Hier wäre
eine Bemerkung darüber erwünscht, dass Oy yt,

Oy y^t, 0 yel aus afz. Oytz ‘höret’ entstellt ist.— V. 862. Manlys Lesung slreinylh ist besser
als sivemylh , das keinen rechten Sinn ergiebt.
— V. 891. Für suuerall ist nicht mit Br.
saierall, auch nicht mit Kittredge special, son-
dern vielmehr suueran zu lesen. — Kalure,
V. 343. Es hätte darauf hingewiesen werden
können, dass sehen’ hier nicht = scheinen ‘zeigen’,
sondern — eschenen ‘vermeiden’, afz. escliiver ist.

— V. 495, And lei lliy worid be consyn Io
Ihy dede ist in der Anm. unter dem Text (S.

89) von Br. richtig in And leie Ihy word be
consyn Io Ihy dede gebessert. In der Anm. auf
S. 654 will er aber dafür consign ‘das Siegel
aufdrücken, Bestätigung geben’ setzen und fügt
hinzu: „Es wäre dann für diesen übertragenen
Gebrauch von consign das älteste Beispiel“.
Dass aber die erste Auffassung: consyn die rich-
tige ist, beweist Chaucer, Cant. Tales A 742:
The niordes mote be cosyn Io Ihe dede, woher
dieser Ausdruck offenbar entnommen ist, ebenso
wie bald darauf, V. 509, der Ausdruck ’a spyced
conscience aus Cant. Tales A 526: Ne maked
him a spiccd conscience herstammt. — II, 1025
storn ist, wie Br. auf S. 655 bemerkt, ‘viel-
leicht auch deutsches Lehnwort’. Es ist aber
doch, wie die Verbindung mit disdain zeigt, nur
verschrieben oder verdruckt aus scorn ‘Spott,
Hohn = afz. esekarn, das seinerseits allerdings
wieder ein germanisches Lehnwort ist.

Zu bedauern ist es, dass der hohe Preis,
der ja natürlich in Rücksicht auf die Fülle des
Dargebotenen durchaus angemessen ist, doch
den Studirenden der englischen Philologie die
Anschaffung des Buches verbietet, so dass es
nicht möglich ist, die darin veröffentlichten Dra-
men zum Gegenstände von Seminarübungen zu
machen, wozu sie sich sonst ausgezeichnet eig-
nen würden. Hätte der Vf. und der Verleger
sich entschlossen, das Buch in mehrere, einzeln
käufliche I heile zu zerlegen, also etwa in sechs

heile nach den sechs verschiedenen, darin be-
handelten Dramengattungen, dann hätte man be-
quem das eine Mal dieses, das andere Mal jenes

Stück zu Seminarübungen verwerthen können
Vielleicht entschliesst sich der Vf. noch nach-

träglich dazu, wenigstens von einzelnen, beson-

ders wichtigen Stücken Sonderausgaben für Se-

minarzwecke zu veranstalten. Auf der andern

Seite ist es selbstverständlich, dass das Werk,

so wie es uns als Ganzes vorliegt, einen nm
so imposanteren Eindruck macht und als schön«

Denkmal deutschen Flcisses und deutscher Ge-

lehrsamkeit die weiteste Verbreitung verdient.

Königsberg i. Pr. Max Kaluza.

Geschichtswissenschaften,

Urkundenbuch der Stadt Esslingen. I. Bd. B^arb.

von Adolf Dich! unter Mitwirkung von K. H.

S. Pfaff. [Württembergische Gcschichtsqudlcn,

hgb. von der Wiirttembcrgischcn Kommission für

Landesgeschichte. IV. Bd.) Stuttgart, W. Kohl-

hammer, 1899. LV u. 736 S. 8°. M. 6.

Die Geschichte der Reichsstadt Esslingen hat

zuerst 1840 Karl Pfaff in verdienstlicher Weise

nach den Quellen dargestelJt. Wenn auch die

Zahl der nachträglich bekannt gewordenen nicht

gerade gross ist, so ist es doch sehr daukens-

werth, dass uns jetzt A. Diehl mit Unterstützung

des städtischen .Archivars S. Pfaff die Quellen

selbst in guter Bearbeitung und handlicher Form

zur Benutzung darbietet. Ihr 1. Band geht in

1146 Nummern vom J, 777, in dem das Kloster

St. Denis in den Besitz der Vitaliszelle zu Ess-

lingen gelangte, bis 1360. Die Mehrzahl der

Urkunden ist erfreulicher Weise in knapper Rc-

gestenform gegeben, nur die wichtigeren und

die älteren in deutscher Sprache abgetassten

sind wörtlich gedruckt; was schon im Wirtem-

bergischen Urkundenbuch steht, muss sich mu

einer Verweisung begnügen. Der Inhalt der

Urkunden hat natürlich überwiegend örtliche Be-

deutung, ist aber mannigfaltig in Folge des rei-

chen Besitzes des Esslinger Spitals und der

grossen Zahl der in der Stadt errichteten Klöster;

eine Reihe der Urkunden erhellt die Entstehung

der reichsstädtischen Verfassung und der Rechts-

ordnungen, und gerade diese sind vielfach noch

nicht oder nur an entlegenem Orte abgedruckt

gewesen. Das beigegebene Register ist zuxer-

lässig gearbeitet. Für die Fortsetzung sprechen

wir den Wunsch aus, dass die unbedeutenderen

Urkunden, die jetzt schon theilweise in Gruppe»

zusammengefasst sind, immer kürzer behände

t

werden.

Stuttgart. Eugen Schneider.

1. Johann Loserth, Die Reformation und Gegen

reformation in den innerösterreichischen I- än

dern im XVI. Jahrhundert. Stuttgart, J. G.

Nachf., 1898. VIII u. 614 S. 8°. M. 12.

2. Derselbe, Akten und Korrespondenzen

Geschichte der Gegenreformation in

Digitized by Google
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Österreich unter Erzherzog Karl II. (1518—90).
[Fontes rerum austriac. 2. Abth. Diplomataria et

Acta. 1 . Bd.J Wien, C. Gerold, 1898. XCVI u.

747 S. 8 ». M. 12.

3 . Derselbe, Die Beziehungen der steiermärki-

schen Landschaft zu den Universitäten Witten-
berg, Rostock, Heidelberg, Tübingen, Strass-

burg u. a. in der zweiten Hälfte des 16. Jahr-
hunderts. [Festschrift der Universität Graz aus
Anlass der Jahresfeier am 15. Nov.] Graz, Leuschner
& Lubensky, 1898. 124 S. 8 °.

4 . Derselbe, Der Huldigungsstreit nach dem
Tode Erzherzogs Karls II. 1590/92. [For-

schungen zur Verfassungs- und Verwaltungsgeschichte

der Steiermark. 2. Bd. 2. H.l Graz, Styria, 1898.

VI u. 236 S. 8 “

5 . Derselbe, Die Salzburger Provinzialsynode

von 1 549. Zur Geschichte der protestantischen

Bewegung in den österreichischen Erbländern. [S.-A.

aus dem Archiv f. österr. Geschichte.] Wien, C. Ge-

rold, 1898. 226 S. 8 °. M. 3,80.

6 . Derselbe, Die Gegenreformation in Salzburg

unter dem Erzbischof Marx Sittich, Graf von
Hohenembs (1612/19). Nach den Akten des

geh. Haus-, Hof- u. Staatsarchivs. [Mittheilungen d.

Vcr. f. österr. Geschichtsforschg, 19, 676—696.

1

7 . Derselbe, Georg Blaurock und die Anfänge

des Anabaptismus in Graubündten und Tirol.

Aus dem Nachlasse des Hofrathes Dr. Joseph R.
v. Beck. [Vorträge und Aufsätze aus der Come-
nius-Gesellschaft. VII. Jahrg. 1. u. 2. Stück.] Berlin,

R. Gacrtner (H. Heyfelder), 1899. 30 S. 8 *. M. 0,75.

Wenige Gelehrte dürften auf eine so statt-

liche Ernte des vorigen Jahres zurückblicken

wie Prof. Dr. Loserth in Graz, den man auf

der noch unbesetzten Wiener Lehrkanzel für

Geschichte sehen möchte, wenn es auch schade

scheinen könnte, ihn dadurch der Brunnenstube

seiner jetzigen Arbeiten ferner zu rücken.

Dabei darf nicht verschwiegen werden, dass die

historische Landes -Kommission von Steiermark

ihm mehrfach für die Herausgabe förderlich ge-

wesen ist. Er hat sich natürlich nicht auf die

Grazer Reichthümer beschränkt, sondern auch

andere Archive ausgebeutet; nur das vatikanische

dürfte noch Neues zu Tage fördern.

Sein Pragmatismus wird bei Allen Beifall

finden, die urkundliche, kritische Geschichts-

darstellung kirchlichen Tendenz -Romanen vor-

ziehen. Fern von Liebedienerei nach irgend

einer Seite waltet er seines hohen Amtes als

Historiker, doch nicht kalt bleibend in dem
heissen Kampf um die edelsten Güter. Er
greift zurück auf den innigen Antheil, den Inner-

Oesterreich, d. h. Steiermark, Kärnten, Krain und

Görz, an dem politischen und geistigen Leben
Deutschlands während des Mittelalters nahm; wie

es nicht nur von allen den damaligen grossen

kirchlichen, politischen, wirthschaftlichen Bewe-
gungen widcrhallte, sondern sogar lange die

Führung in der Hand hatte. Um so natürlicher

hier die Wirkung des Wittenberger Losungs-
wortes! Zusehends stieg die protestantische

Fluth, die man vergebens einzudämmen suchte.

Mehr al9 anderswo im Reiche ist die „ kirchliche

Vergleichung“ Jahrzehnte hindurch das Schlagwort
in allen ständischen Versammlungen Stcicrmarks,

da man beständig die grüne Fahne des Prophe-
ten zu fürchten hatte. Selbstverständlich ver-

zichtete Ferdinand I., der geschworene Ketzer-

feind, nicht auf die Handhaben des verzwickten

Augsburger Religionsfriedens, obschon er, der
Nothwendigkeit einer Erneuerung und einer be-

grenzten Nachgiebigkeit sich nicht verschliessend,

stillschweigend das in seiner Grösse für uns

heute kaum noch recht begreifliche Zugeständ-

niss des Abendmahlsempfangs unter beiderlei

Gestalt machte. Er war sogar geneigt, den
Priestercölibat preiszugeben, um Wichtigeres zu

retten. Allein bei seinem Ableben war Inner-

Oesterreich im Wesentlichen evangelisch. Sein

Sohn und Nachfolger Karl II. beklagte, nur noch
die Reliquien der alten Kirche vorzufmden; denen
wollte er aufhelfen.

Freilich muss auch er sich zunächst von den
mächtigen Ständen Zubilligungen abringen lassen.

Durch die Pacification von 1 572 erhielten die

Herren und Ritter nicht nur für sich, sondern
auch für ihre Familienangehörigen und Unter-

thanen die volle Gewissens- und Kultusfreiheit.

Zur Aufrichtung der Kirchenordnung wird der
auch für den Protestantismus von Nieder-Oester-

reich wichtige Prof. David Chyträus aus Rostock
berufen. Die Scheitelhöhe erreicht der Protestan-

tismus 1578, als Karl die Zusicherung geben
musste, die Prediger und evangelischen Schulen

in Graz, Laibach, Klagenfurt und Judenburg zu

dulden, unter der leicht zum Fallstrick zu drehen-

den Bedingung, das Schmähen auf die Katholiken

zu unterlassen, ja auch die Bürger in ihrem

Gewissen nicht zu beschweren, eine ebenfalls

federnde Zusage. Die Prälaten des Landes und

zumal der Papst waren entsetzt.

Um so mehr drängte die „Landschaft“, alle

seit 1572 erhandelten Zugeständnisse in der

grossen steirischen Rcligionspacification, der

magna Charta des innerösterreichischen Prote-

stantismus, zusammenzustellen. Ein Rückschlag

war vorauszusehen. Der streng katholische

Landesfürst, der durch die auch ihm grauenhafte

Pacification sich in der Lage eines Gebannten

erblickte, war nur zu geneigt, den Einflüsterun-

gen, die sie zu widerrufen lockten, sein Ohr zu

leihen. Willigst halfen ihm dazu Rom, die Je-

suiten, die Landes -Prälaten, nicht zuletzt die

bayrischen Verwandten. Langsam, von Stufe zu

Stufe, wird den Protestanten das so mühevoll

und kostspielig Errungene entrissen, bis die

Gegenreformation zuletzt mit unbedenklicher Ge-

walttätigkeit durchgeführt wird.
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Schlecht wurde cs den „Ständen“ gelohnt,

dass sie trotz Allem in unerschütterter Treue zu

ihrem Landesfürsten hielten, der ihr Vertrauen

und ihre Hingebung nicht verdiente, und wohl

hätte Karl erwägen sollen, dass, hätten sie es

hugenottisch auf die Entscheidung der Waffen

ankommen lassen, sie nicht den Kürzeren gezogen

haben würden. Karls Tod 1590 brachte nur

eine kurzlebige Milderung; er hat die Ausrottung

der Ketzerei in seinen Landen vorbereitet, sein

Sohn Ferdinand II. hat sie vollendet; diesen

Schlussakt des Trauerspiels hat Loserth noch zu

schildern.

In Rücksicht auf den Aktenband hätte er

wohl Manches kürzen können, wodurch der Ge*
sammteindruck nur erhöht, und jede Gefahr einer

zeitweiligen Ermüdung des Lesers gebannt wäre.

Im Vertrauen auf seine Aktenfülle verzichtet er

auf vollständige Heranziehung der Litteratur (vgl.

S. 140, 207 f., 270). Ein Versehen ist mit-

untergelaufen bei Luthers Katechismus (S. 209);
herkömmlich ist der Irrthum in Bezug auf Chy-

träus’ regulae vitae.

2. Die Einleitung des beregten Aktenbandes

fasst vorab die Ergebnisse der gekennzeichneten

Darstellung zusammen und giebt Rechenschaft

über die Quellen, die in Graz, Klngcnfurt, Inns-

bruck, Wien zerstreut liegen. Dann folgen in

zehn Gruppen nebst Nachträgen die Akten selbst,

theils wörtlich, thcils in Regesten.

3. Eng gliedert sich die kürzere Festschrift

den beiden Ilauptbänden an, wieder in Schilde-

rung und Belege zerfallend. Das Verbot, aus-

ländische Universitäten zu besuchen, wurde nicht

befolgt. Daher dauern die Beziehungen Stcier-

marks zu Wittenberg bis in die letzten Tage
des protestantischen Kirchenministeriums zu Graz,
aber besonders lebhaft sind sie nicht und nicht

genügend, um den Bedarf an Predigern und
Lehrern zu decken. In den siebziger Jahren
des 16. Jh.s hält man sich mehr an Rostock,
im nächsten Jahrzehnt an Heidelberg und Tübin-
gen; der Zug nach Tübingen ist sogar älter als

der nach Wittenberg. Jena, Leipzig, Strassburg
treten zurück. Die Briefe und Akten des Beleg-
theils sind wieder theils wörtlich, theils im Regest
gegeben.

Auch hier vermisst man Personalien, eine

Ucbersichtstafcl der Briefe nebst Namenregister.
4. Einen Schritt zu der verheissenen und

erwünschten Fortsetzung des Hauptwerkes be-
deutet die Schrift über den Huldigungsstreit, den
nach Karls U. Tode entbrannten Verfassungs-
kampf. Man begnügte sich nicht mit der Ver-
sagung der Huldigung gegenüber dem Regenten,
man schritt zur Steuerverweigerung. Wieder
werden die feindlichen Brüder in ihren eigenen
Worten vorgeführt. In der Thal, dieser letzte

Augenblick, in dem der Protestantismus Stcier-
marks sich zu sichern, die religiösen Zugeständnisse

in die Landesfreiheiten aufgenommen und beschwo-

ren zu sehen versucht, dürfte der fesselndste in

der neueren Geschichte des Landes genannt werden.

Sehr lehrreich für den Unterschied zwischen

einer wissenschaftlichen und einer parteiischen

Geschichtsschreibung ist der Vergleich von L.s

Hauptbuch mit der ziemlich gleichzeitigen den-

selben Stoff aus denselben Quellen behandeln-

den Biographie des „Apostels und Ketzer-

hammers der Steiermark“ Fürstbischof Martin

Brenner von Schuster, Fürstbischof von Seckau

(1898, Graz und Leipzig, Moser. XVI u. 910

S.), der L. bereits eine eingehende, zugleich

scharfe und vornehme Besprechung gewidmet

hat (Mittbeil. d. Vcr. f. Oesterreich. Geschichts-

forschung 1899, S. 124— 136). Zur Feier der

vor 300 Jahren erfolgten Rekatholisirung der

Steiermark hat bereits ein fürstbischöflicher

Hirtenbrief, der von den üblichen Beschimpfun-

gen strotzt, wie sie auch der Friedenspapst

in seiner Canisius-Encyclica nicht verschmäht

hat, zu Wallfahrten zum Gnadenthron der

Landesmutter in Mariazell und zur Erbauung

einer Votivkirche in Graz aufgefordert. In die-

sem Geiste ist Brenners Lebensbild gezeichnet,

mit der übel beleumundeten Kunst der Rürjes

und Janssen, denen neuerdings E. Michael für

das Mittelalter zur Seite getreten ist. Gewiss

lässt sich Schuster keine Mühe verdriessen, man

kann ihm sogar dankbar sein für reiche Stoff-

sammlung; aber er schätzt die Quellen, die L.

als irreführend, ja verlogen gebrandmarkt hat,

er versteht es, ein gewandter Akrobat, zu drehen

und zu deuteln, seine Leute zu entschuldigen,

die Gegner in Hohlspiegel-Verzerrung zu zeigen;

ja er hat offenbar nicht einmal ein Gefühl für

das Verwerfliche der damaligen Machthaber und

lässt uns gar nicht im Zweifel, dass unter einem

günstigen Stern dieselben Vorgänge sich heute

wiederholen würden.

5. Auch die Erforschung der Salzburgisohen

Reformationsgeschichte, über die wir von Prof-

Dr. Arnold in Breslau neue Studien erwarten dür-

fen, hat L. gefördert, mit Benutzung von Archi-

valien zu Salzburg, Graz und Wien. Bekanntlich

erliess Karl V. zur Ergänzung des Augsburger

Interim für die Katholiken die Reformations-

Ordnung nebst einem Mandat, zu ihrer Durc
^'

führung unverzüglich Bistbuins- und Provinzia *

synoden zu halten. Die infolge dessen zu balz

bürg am 11. Febr. 1549 stattfmdende glänzende

Provinzialsynode blieb ohne Erfolg. Seitdem war

der protestantische Charakter von Inner-, Nieder

und Oberösterrcich entschieden.

6. Ebenfalls nach Wiener Akten schildert L

die Gegenreformation unter Marx Sittich, c

^

en

Einzelheiten weniger bekannt sind als 4ie jr

Protestantenverfolgung des 18. Jh.s. Die 0

nungen täuschten
;

Sittichs Nachfolger ans'

Graf von Lodron, erneuerte die Verordnungen
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seines Vorgängers, ohne Günstigeres zu er-

zielen.

7. Schliesslich sei noch ein Aufsatz erwähnt,

der einem Mann der Gesellschaft gilt, die von

den beiden damaligen Hauptfeinden fast gleicb-

mässig geächtet und gehetzt ist. Hofrath v. Becks

reichen Nachlass zur Geschichte der Täufer hatte

L. überkommen und in mehreren Schriften ver-

arbeitet; ein Stück daraus betrifft den „starken

Jörg“, den „zweiten Paulus* unter den Täufern 4

der 1529 verbrannt wurde; neben Manz und

Grebel die hervorragendste Gestalt dieses Krei-

ses, der den Schweizer Reformatoren saure

Arbeit machte. Seine Arbeit im Etschland über-

nahm der frühere Kaplan zu Bruneck, der feu-

rige Benedict (Gampner), und nach dessen vor-

zeitigem Tode Jakob Hüter, der Reformator des

Täuferthums in Tirol und seinem gelobten Lande
Mähren.

Wien. Georg Loesche.

|
Andreas Georg Friedrich Rebmann J, Der

Leipziger Student vor hundert Jahren. Neu-

druck aus den Wanderungen und Kreuzzügen durch

einen Theil Deutschlands von Anseltnus Rabiosus

dem Jüngeren. [Leipziger Neudrucke, hgb. von G.

Wust mann. I.) Leipzig, J. C. Hlnrichs, 1897.

112 S. 8 ". M. 2.

Die interessante, z. Th. freilich pasquiilanti-

schc kleine Schrift behandelt in kurzen Artikeln

alle Seiten des studentischen Lebens in Leipzig

zu Ende des 18. Jh.s. Beim Abschnitt „Woh-
nungen“ wird über das Pauhnum und die Pau-

liner, bei den Stipendiaten über das Convicto-

rium eingehender gesprochen. Dann werden

die Studenten nach ihrer Fakultätszugehörigkeit

zensirt, wobei die Theologen am schlechtesten

wegkommen, hierauf I 5 Erwerbszweige der Stu-

denten, ihr eingebildetes Wesen, ihre mannig-

fachen Vergnügungen geschildert unter lobendem

Hinweis auf die Sitten und Gewohnheiten der

jungen Leipziger Kaufleute. Zum Schluss ge-

denkt der Verfasser der geborenen Leipziger

Studenten und derjenigen vom Adel, alles mit

geringem Wohlwollen.

Der Hgb. erzählt in einem Nachwort kurz

die Schicksale des Verfassers und seiner Schrift

und giebt einige Anmerkungen zum Text. Recht-

schreibung und Interpunktion sind geändert.

S. 94 auf der vorletzten Zeile ist zu lesen dam
statt den. Bei der beigefügten Abbildung des

Paulinums wird die Entstehungszeit des Originals

nicht angegeben.

Leipzig. O. Günther.

Rechts- und Staatswissenschaften.

Ph. Sagnac, La Legislation civile de la Revo-
lution francaise (1789— 1804). Essai d'histoire

sociale. Paris, llachette et Cie, 1898. XX u. 448 S.

gr. 8°. Fr. 10.

Wohl kaum ein Gcschichtsabschnitt wird gegen-

wärtig rühriger durchforscht als die grosse fran-

zösische Revolution. Während nun früher mehr
die politische und religiöse Seite studirt wurde,

fasst man in unserem Zeitalter die sozialen Mo-
mente näher ins Auge. Der Vf. vorstehenden

Werkes hat sich zur Aufgabe gestellt, die Ge-
schichte des französischen Civilrechts in der Pe-

riode von 1789— 1804, d. h. bis zum Erschei-

nen des Code civil, als Zweig der Sozialgeschichte

darzustellen. Es ist ein Historiker, nicht ein

Fachjurist, der die Feder führt. Dem Juristen-

stand wird vorgehaltcn, dass er zwar in der

älteren französischen Rechtsgeschichte etwas gc-

than habe, desgleichen sei ihm in der Kominen-

tirung des Code civil selbst Eifer und Gewandt-

heit nicht abzusprechen. Um dessen Schöpfungs-

geschichte habe er sich aber gar nicht gekümmert,

und so sei denn die irrige Meinung entstanden,

als handle es sich in jener Periode um ein „droit

intermediaire“, welches mit dem Recht von 1804

gar nichts zu schaffen habe. Und doch sei der

nachmals (seit 1807) sogenannte „Code Napo-

leon“, wie der Napoleonismus selbst, nichts weiter

als die Resultante der Triebkräfte, welche im

Laufe der Revolution lebendig und wirksam ge-

worden wären. Diesen Gedanken sucht das

Werk im Einzelnen blosszulcgen. Welches

waren nun die Faktoren, die für die dama-

lige Rechtsentwicklung in Betracht fallen? In

der unmittelbaren Vorzeit der Revolution schied

sich zunächst territorial Frankreich in zwei un-

gefähr gleich grosse Rechtsgebiete. Im Süden

herrschte noch von Alters her das römische

Recht, wiewohl vielfach durchmischt mit späte-

ren, vom praktischen Bedürfnissieben aufgedrun-

genen Zuthatcn. Gegen Norden zu besass das

„droit coutumier* Geltung, welches germani-

schen Ursprungs war und in den „Coutumcs de

Paris“ seinen Richtschnur gebenden Höhepunkt

besass. Nebenher und für das ganze Reich ver-

bindlich galten noch besondere Standesrechte;

so das Canonische Recht als Sonderrecht des

Klerus, das aber seine Gewalt auch auf das Ehe-

recht der Laien ausübte; sodann das Feudalrecht

als Recht des Adels unter Einbeziehung der

wesentlicheren Rechtsverhältnisse des Bodeneigen-

thums überhaupt; endlich die Ordonnanzen des

Königthurns, welche vornehmlich den 'Piers etat

betrafen und die allgemeinen Bevölkerungsver-

hältnisse regelten. Aus dem Neben- und Durch-

einanderlaufen dieser verschiedenen Rechtsarten

war ein Chaos entstanden, das ungefähr ebenso

viele Gesetzesordnungen aufwies, als das Jahr

Tage hat. In gährende Bewegung gesetzt wurde

dies Konglomerat durch die Rechts- und Staats-

philosophie des 18. Jh.s, bei der übrigens gleich-

falls mehrfache Strömungen zu unterscheiden

sind. Auf der einen Seite standen die Anhän-

ger des reinen Individualismus, vornehmlich ver-
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treten durch die Economisten oder Physiokraten.

Ihnen gegenüber befanden sich die von Sagnac

sogenannten „Etatistcs“, d. h. die Anhänger J.

J.
Rousseaus und Mablys. Dazwischen bewegte

sich eine mehr historische Schule, anknüpfend an

Voltaire und Montesquieu, die eine mehr aus-

gleichende Tendenz hatte. Allen diesen philo-

sophischen Richtungen gemeinsam war der Ab-

scheu gegen den willkürlichen Absolutismus und

gegen die mannigfaltigen Ueberbleibscl der kirch-

lich-feudalen Rechtsordnung des Mittelalters mit

ihren unzähligen individuellen Fesselungen.

Die Konstituirende Versammlung von 1789,

welche sich vorgesteckt hatte, aus dem in un-

zählige Einzelherrschaften zerfallenden Frankreich !

einen politischen Einheitsstaat zu machen, sah

sich als logische Folge davon auch vor die Ver-

einheitlichung des Rechts gestellt. In dem Gesetz

über die Rechtsorganisation vom 16. August 1790

und weiterhin in der Verfassung von 1791 wurde

diese Rechtseinheit formell postulirt. Aber bloss

auf dem Gebiete des Strafrechts sollte der Con-

stituante die Verwirklichung dieses Programms

gelingen. Gegen Ende des J. 1791 erschien

der Code penal, wogegen es noch eines Zwischen-

raumes von 13 Jahren bedurfte, bis der Code

civil von 1 804 zur Vollendung gelangte. Erst

die Legislative trat der Aufgabe überhaupt näher,

und zur Ausarbeitung von Entwürfen kam es

sogar erst unter dem Convent gegen Ende des

J.
1793. Im Ganzen waren es fünf Projekte,

welche nach der Reihe unter dem Convent, dem
Direktorium und dem Konsulat aufgestellt wur-

den, bevor es zum Schlüsse kam. Jeder Ent-

wurf trug im besonderen Grade die Signatur

des Geistes, der jeweils tonangebend war.

Genau angesehen bedeutet der Code civil von

1804 ein Kompromiss der drei Rechtssysteme,

einmal des „droit coutumier“, sodann des philo-

sophischen Rechtes und endlich des römischen

Rechtes. Zuletzt hatte das römische Recht, das

in Bonaparte einen Protektor fand, die Oberhand

#
behalten. So geschickt auch der Code gemacht
ist, so ist er doch kein homogenes Werk. Im
übrigen hat sich im Laufe des 19. Jh.s gezeigt,

dass er den modernen sozialen Anforderungen
nicht zu genügen vermöge. In diesem Punkte
war ihm der Entwurf des Convents vom 28. Ok-
tober 1793, wie S. hervorhebt, entschieden über-

legen. S. meint, eine zeitgemässe Reform werde
sich im Sinne der theilweisen Rückkehr zu jenem
älteren Entwürfe zu bewegen haben.

Dies die leitenden Ideen, die in den einzel-

nen Kapiteln über das Eigenthum, das Erbrecht,
das Personen- und Familienrecht usw. zur ma-
teriellen Durchführung gelangen. Sehr inter-

essant, und in gleich ausführlicher Weise noch
von Niemand gegeben, ist die Darstellung der
Umwandlung des feudalen, getheiltcn Eigenthuins
(dominium directum und dominium utile) in das

absolute Privateigcntbum nach römischer Reclits-

auffassung. Eingehend werden da die Verhand-

lungen zur Verwirklichung der in der Sitzung

vom 4./5. August 1789 im Prinzip abgeschafften

feudalen Lasten und die verschiedenen Stationen

geschildert, welche Schritt für Schritt aus der

ursprünglich nur beabsichtigten Ablösung eine

radikale Aufhebung ohne Entschädigung machten.

Alles in Allem genommen hat man es mit

einem gediegenen Werke zu tbun, das der fran-

zösischen Litteratur zur Ehre gereicht.

Bern. August Onckcn.

Bruno Schmidt, Das Gewohnheitsrecht als Form

des Gemeinwillens. Leipzig, Duncker & Humblot.

1899. 64 S. 8°. M. 1,40.

Der Vf. will das Problem des Gewohnheits-

rechts „vom öffentlichrechtlichen Standpunkt
11

aus erörtern. Er führt die Gültigkeit des Ge-

wohnheitsrechts zurück auf die „einheitliche So-
j

zialpotenz“ des Staats, als der „allgemeinen Ver-

bindung eines bestimmten Kreises von Menschen

— der Gesammtheit aller irgend vorhandenen

Bürger — zur politisch -willensfähigen Einheit*.

Die Schrift nimmt somit in dem Streit zwischen

den beiden bekanntesten Konstruktionen, der

Lehre der historischen Schule, welche die Gültig-

keit des Gewohnheitsrechts auf die Volksüber-

zeugung, den „Volksgeist“ gründet, und der neuer-

dings besonders von Laband vertretenen „Ge-

stattungstheorie“ ,
die mit dem stillschweigenden

Einverständniss der Gesetzgebung arbeitet, einen

bewusst vermittelnden Standpunkt ein.

Des Näheren entsteht nach dem Vf. das

publizistische Gewohnheitsrecht, das besonders

eingehend erörtert wird, dadurch, dass der Staat

seine zunächst auf eigene Gefahr regelwidrig

handelnden Organe (Richter, Vcrwaltungsbeaate)

gewähren lässt. Auf diese „Kausalität dar

Unterlassung“ will Schmidt auch die Geltung es

zivilen Gewohnheitsrechts zurückfübren, soweit

nicht der Staat positiv die Voraussetzungen lür

seine Entstehung normirt habe.

Eine eingehendere Darstellung und Kritik er

klar und anregend geschriebenen Abhandlung ' 1

selbstverständlich im Rahmen dieses Berichts aus

geschlossen. Nur das sei bemerkt: den Bew^1-

datür, dass nach positivem Staatsrecht dem
'j-

ter auch rechtsetzende Befugniss zustande. at

der Vf. jedenfalls nicht erbringen können. •
an

mag daher auch von seiner Definition des ^taa

halten, was man will, jedenfalls kann somit c ‘

dem bestehenden (wenn auch schlechten) eL -

nachweislich widerstreitende Rechtsprechung **

mals als durch den Staat sanjttionirt um 1 -1 '

als zur Erzeugung gültiger neuer Normen a
fc

angesehen werden. Wie ich bereits an ,u

! Tf

Stelle *) eingehend erörtert habe, dürfte u- •

') Jean Jacques Rousseaus Soaialplul»»“?1*''
IS

S io.
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nach dem „Gcltungsgrund“ des Gewohnheitsrechts

wohl nur im Zusammenhang mit einer grund-

legenden Revision der Lehre von den „Rechts-

quellen“ d. h. nur durch eine eingehende Analyse

des fundamentalen Begriffs vom juristischen „Gel-

ten“ befriedigend beantwortet werden können.

Jedenfalls darf die vorliegende Schrift als ein

dankenswerter Beitrag zur Lösung dieser schwie-

rigen Kernfrage angesehen werden.

Frankfurt a. M. Franz May mann.

Moderne Dichtung.

Henrik Ibsens Sämmtliche Werke in deutscher

Sprache. Durchgcschen und cingelcitet von Georg
Brandes, Julius Elias, Paul Schlenther.
Vom Dichter autorisirt. III. u. V. Bd. Berlin, S. Fischer

[ 1 898/99]. XXXI u. 351, XXIII u. 318 S. 8°.

Subscr.-Pr. je M. 3,50, Einzelpr. je M. 4.

Das verdienstliche Unternehmen schreitet

rüstig fort. Nach seinen Wirkungen ist Ibsen

schon fast wie Shakespeare ein deutscher Klassi-

ker geworden; die sorgfältigen neuen oder neu-

geprüften Uebcrsctzungcn sollen ihn vollends

dazu machen.

Bd. III bringt „Nordische Heerfahrt“ —
leider wieder mit dem älteren Titel „die Helden

auf Helgeland“ statt des schon eingebürgerten

andern; ferner die „Komödie der Liebe“ und

die „Kronprätendenten“. Die Ucbersetzungen

stammen von Emma Klingenfeld, Christian

Morgenstern und Adolf Strodtmann. In

Str.s „Kronprätendenten“ hat man leider den un-

glückseligen Titel „Hakons Staller“ für Dag-
finn beibehalten. Auch sonst hätte diese schwer-

fällige Wiedergabe („Gott liess ihm den Stärke-

gürtel“ S. 275, „Unbesorgt kann jetzt die

Königin von der Flotte an Land
.
gehen“

S. 315) durch Aufpoliren nur gewinnen können.

Freilich giebt der Versuch, sogar den Klang

der Eigennamen zu wahren, dem grossartigen

Kampfstück etwas eigcnthümlicb Rauhes, das nicht

ohne Reiz ist. — Emma Klingenfeld modernisirt

die „Heerfahrt“ schon stärker, haftet aber doch

noch oft an der pathetischen Wortstellung („er-

hitzt war sie vom Met“ S. 29) und vermeidet

nicht immer undeutsche Wendungen („die Wahr-
heit“ S. 51 statt „in Wahrheit“). Am kecksten

fasst Morgenstern seine Aufgabe, die schwierigste,

an und bewährt in Reimspielen wie „Ehehcck-

lingen — Zimmerstecklingen“ (S. 155) von Neuem
sein virtuoses Nachbildungstalent, das immer ein

wenig ans Parodistische streift, eben darum aber

auch hier ganz am Ort ist.

Brandes hat diesen Band mit einer geist-

reichen Einleitung ausgestattet, die nur etwas

zu viel voraussetzt; wer kennt in Deutschland

üehlenscblägcr? Glänzend charaktcrisirt er

(S. XV) Ibsens Auffassung der Liebe: „eine

Mischung von nordischer Kälte, Härte, Schwär-

merei und einer fast theologischen Vorliebe für

Askese mit der entsprechenden Geringschätzung

sinnlicher Freuden“. Für die „Komödie der

Liebe“ wird in Heibcrgs „Unzertrennlichen“

ein charakteristischer Vorläufer, in einem Roman
der Frau Collett ein zum Theil wörtlich be-

nutzter Anlass nachgewiesen (S. XVII f.). Wie
sieb Gedanken Ibsens in Kalks Munde finden

(S. XXI) und wie hier und in den beiden andern

Stücken spätere Figuren — wie Hedda Gabler —
und Motive — wie der Gedankendiebstabl —
vorspuken, wird (S. XIV, XXI, besonders XXIX)
schlagend nachgewiesen.

Ebenso legt Schlenther in seiner schwung-

vollen Einleitung zum V. Band die Vorverkündi-

gung späterer Figuren und Situationen in „Kaiser

und Galiläer“ dar (S. XVIII f.). Die Neigung,

Uebereinstimmungen zu finden, lässt ihn sogar

(S. XIII) die Rolle der Frau in Ibsens Faust-

drama (S. XI) m. E. überschätzen. Sehr schön

interpretirt er (S. XVI) die räthselhafte Figur

des Maximus; dass die Idee des „dritten Rei-

ches“ längst von W. Jordan, von Heine, ja von

Lessing ausgesprochen war, hätte wohl hervor-

gehoben werden mögen.

Die Uebersetzung des riesenhaften Mysteriums

ist die schon bekannte von Paul Hermann,
im Ganzen wohl die vorzüglichste, die wir von

einem Drama Ibsens besitzen. Die schwersten

Aufgaben stehen freilich noch aus: Band IV mit

„Brand“ und „Peer Gynt“

!

Berlin. Richard M. Meyer.

Notizen und Mittheilungen.

Zu d. Sammlg v. Grabdenkmälern d. German.
Nationalmuseums ist d. Deckel d. Grabmals d.

Kaisers Friedr. III. im Stephansdom hinzuge-

kommen, der auf Kosten d. von Franz Joseph I. be-

gründeten Habsburger-Stiftg abgeformt u. im Kreuzgang
d. Museums aufgestellt worden ist.

An d. Univ. zu Lyon ist e. Architolog. Museum
eröffnet worden, zu dessen Kosten ausser d. Unterr.-

Ministerium, d. Generalrath d. Rhone -Departements, d.

Municipalrath v. Lyon u. d. Univ. besonders d. Ge-

scllsch. d. Freunde d. Lyoner Univ. beigetragen hat.

D. 1. Saal enthält die Sammlg ägypt. Alterthümer. die

übrigen acht Werke d. grieeh. u. röm. Kunst, z. grösst.

Theil Gypsabgüsse, doch auch e. Anzahl Originale. In

d. Arbeitszimmer ist c. reichhaltige Bibliothek u. e.

Sammlg Photographien von etwa 4000 Nummern vor-

handen.

Die von Prof. Dr. Eugen Kolbing in Breslau be-

gründeten u. bis zu s. Tode geleiteten Englischen
Studien werden künftig unter d. Redaktion von Prof.

Dr. Johannes Hoops in Heidelberg erscheinen.

Seit dem Oktober erscheint im Verlage von F. Payot

in Lausanne unter dem Titel „Causeries fran-

9aises“ eine Revue de langue et de litteraturc fran-

tjaiscs contemporaines. Sie wird von dem Lektor an der

Universität Lausanne, Auguste Andre, in jährlich 10

Heften herausgegeben; der Bezugspreis für das Ausland

beträgt fr. 4,50. Sie wendet sich sowohl an die Fran-

zosen wie an die Ausländer, die sich über die neuen

litterarischcn Erscheinungen unterrichten wollen, jede
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Nummer wird eine Plauderei über die Hauptneuheiten,
Bemerkungen über die Sprache der Schriftsteller und
Auszüge aus deren Werken enthalten; der Beantwortung
grammatischer, Literarischer, bibliographischer Anfragen
der Abonnenten wird besondere Sorgfalt gewidmet wer-
den. Das erste uns vorliegende Heft beschäftigt sich
hauptsächlich mit den letzten Romanen Andre Theu-
riets.

Gelehrte Gesellschaften und Vereine.
XVIII. Plenarsitzung der Bad. Histor. Kommission

am 20. und 21. Oktober 1899 in Karlsruhe.

Der Sitzg., in der Geh. Hofrath Prof. Dr. Erdmanns-
dorffer den Vorsitz führte, wohnten zwölf ordentliche
und vier ausserordentliche Mitglieder u. als Vertreter
der Regierung Staatsminister Dr. Nokk, sowie die Mi-
nisteriatrathe Dr. Böhm und Seubcrt bei.

Uebcr die wissenschaftl. Unternehmgen der Kom-
mission wurden folgende Berichte erstattet und Beschlüsse
gefasst. Die Arbeit an den Regesten zur Ge-
schichte der Bischöfe von Konstanz wurde durch
Privatdoz. Dr. Cartellieri unter Mitwirkung des Hilfs-
arbeiters Dr. Eggers so gefördert, dass die Ausgabe e.

weiteren Uicferg bald zu erwarten ist. Eggers’ Besuch
mehrerer schweizerischer Archive brachte erhebliche
Ausbeute. Kurt Schmidt hat im abgelaufenen Jahre
seine Thätigkeit im Vatikan. Archiv zu Rom mit Erfolg
fortgesetzt und wird sich auch weiterhin diesen Arbeiten
widmen. Die Regesten der Murkgrafen von
Baden und Hachberg hat Prof. Dr. Witte, unter-
stützt von dem Hilfsarbeiter Dr. Hölscher, soweit fort-
ge führt, dass mit der Ausgabe des bereits zum grössten
Theil gedruckten Registers in kurzer Frist der I. Band
vollendet sein wird. Wittes archivalische Reisen in
Süddeutschland, der Schweiz und Oesterreich lieferten
wiederum reiche Ergebnisse für die Stoffsammlung zum
folgenden Bande. — Prof. Dr. Wille hat seine Thätig-
keit an den Regesten der Pfalzgrafcn bei Rhein
aufgegeben und stellt dagegen die Herausgabe einer
darstellenden Pfalz. Gcsch. in Aussicht, wofür ihm
die Kommission ihre Unterstützung zusagt. Ueber die
Art der Weiterführg des Regestenwerkes wird sich eine
hierzu eingesetzte Kommission bis zur nächsten Plenar-
sitzung schlüssig machen. — Von den Oberrhein.
Stadtrechten soll das von Dr. Köhne unter I.eitg des
(ich. Hofraths Prof. Dr. Schröder bearbeitete 5. Heft der
1. Ablh. (Fränkische Rechte) bald nusgegeben werden.
Das 6. und letzte Heft dieser Abth., sowie die Heraus-
gabe der der 2. (schwäbischen) Abth. angehörigen Stadt-
rechlc von Ueberlingcn (durch Dr. Hoppeier), von Kon-
stanz (durch Privatdoz. Dr. Beyerlc) und von Frei-
burg i. B. (durch Stadtarchivar Dr. Albert) sind in Vor-
bcrctung - Prof. Dr. Schuttes Gcsch. des mittel-

?4 i-
Handc,s u * Verkehrs zw. Westdtschld u.

Italien unt. Ausschluss Venedigs wird Anfang
des nächsten Jahres herausgegeben werden. — Ebenso
ist der von Archivrath Dr. Obser bearbeitete 5. u. letzte
Bd. der Polit Korrespondenz Karl Friedrichs v.
liaden im Druck, so dass die Vollendung der um-
fassenden Publikation demnächst bevorsteht. — An d.
Sammlung und Herausgabe der Korrespondent d.

*
,i

l “ rtin Gerbert von St Blasien
haben Geh. Rath Dr. von Wecch u. Archivassessor Dr
Brunner weiter gearbeitet. Neue Nachforschungen im
Archiv des Stiftes St. Bau! im Lavantthal haben gute
Ergebnisse gehabt. - Am 2. Bd. der Wirtschaft*.

?• Schwarlw.ldes „. d. angrenzenden
1-andschaften hat Prof. Dr. Gothein weiter gearbeitet.

fa ,',
er GrCh

:

d,s sch 'vlib - Kreises vom west-
ral. kneden bis zu s. Auflösung (2. Bd.) wird Dr.Mir. Ungwerth v. Simmcrn, der Gesch. der bad

I
’n>atdoz. Dr, Ludwig sich auch fernerhin

dis oLr« ? m C
Lberb " d- Gcscl, I echterbuch,das Oberstleutnant a. D. und Kammerherr Kindlcr v

Knobloch bearbeitet, ist die 1. l.ieferg des 2. Bandes er-

schienen, die zweite im Druck. Die Sammlg u. Zeichng
der Siegel und Wappen der bad. Gemeinden
wurde fortgesetzt. Der Zeichner Fritz Held war. wie
bisher, dafür thätig. Er hat im Berichtsjahr für 1 7 Städte

und 89 Landgemeinden neue Siegel bezw. Wappen ent-

worfen und aus einer Reihe von Urkdnbestanden des

Gencrallandcsarchivs 3080 Siegel von Stadt- und Land-
gemeinden aufgezeichnet. Von der auf drei Hefte be-

rechneten Sammlung der Siegel der bad. Städte ist

das 1 . Heft (Kreise Mosbach, Heidelberg. Mannheim und

Karlsruhe) erschienen. Don erläuternden Text schrieb

Geh. Rath Dr. v. Weech, die Zeichnungen fertigte Fritz

Held. — Die Pfleger der Kommission waren unter

Leitung der Obcrplleger Prof. Dr. Roder, Archivrath Ür.

Krieger, Prof. Maurer, Prof. Dr. Wille und Stadtarchivar

Dr. Albert für die Ordng und Verzcichng der Archive

von Gemeinden, Pfarreien, Grund hcrrschalten usw.

thätig. Ihre Arbeiten sind nun nahezu vollendet. —
Von der Zeitschr. f. d. Gesch. des Oberrheins
(N. F.) ist der 14. Bd. unt. der Redaktion von Archiv-

rath Dr. Obser für den bad. und von Archivdirektor

Prof. Dr. Wiegand für den elsäss. Theil erschienen, in

Verbindung damit die unter Leitung des Sekretärs

stehenden Mitthlgn der Bad. Histor. Kommission
(Nr. 21). — Das Neujahrsblatt für 1899 »Johann

Georg Schlosser als badischer Beamter“ von Prof. Dr.

Gothein ist im Januar ausgegeben worden. Für d. J.

1900 hat Privatdoz. Dr. Beycrle das Thema r Die Schick-

sale der Stadt Konstanz im 30jähr. Krieg bis zur Auf-

hebg der Belagerg durch die Schweden (1628 bis 1633)*

als Neujahrsblatt bearbeitet. Für 1901 hat Stadtarchivar

Dr. Albert eine Schilderung von »Baden zw. Neckar

und Main i. J. 1806“ in Aussicht gestellt. — Die Her-

stellg von Grund kürten für die bad. Gebiete nach

den Vorschlägen des Prof. Dr. v. Thudichum hat die

Kommission beschlossen. Die Ausführung wird d«
Statist. Landesamt übernehmen.

Sltzgsber. d. Kgl. Preuss. Akad. d. WIss. zu Berlin.')

19. Okt. Sitzg d. phil.-hist. Kl. Vors. Sekr.: Hr. Vablen.

Hr. Dümmler las Ueber eine Synodalrcde des

Papstes Hadrians II. Der Vortragende suchte die

Auffassung des Herausgebers Maassen gegen abwei-

chende Meinungen anderer Forscher zu vertheidigen.
—

Hr. Hirschfcld legte die Kopie zweier Briefe aus dem

lillcrar. Nachlass des Prof. Blumenbach in Göttingen

vor, die von dem Enkel desselben , Hm. Oberst a. Ü.

Blumenbach in Hannover, gütigst zur Verfügung gestellt

worden ist. Der eine Brief ist von Kant am 5. August

1790, der andere von Hofrath Metzger in Kunigsberg

am 12. Juni 1787 an Blumenbach gerichtet; derselbe

enthält eine anschauliche Schilderung der Persönlichkeit

des Königsberger Philosophen. Die Briefe werden der

Kant - Kommission zur Benutzung überwiesen. — •fr

Conze legte Bd. XXIV Heft 2 der Mitthcilgn des Kais.

Dtschen Archäolog. Instituts in Athen vor, welches einen

von den HH. Conze und Schuchardt verfassten aus-

führ!ichen Bericht über »die Arbeiten zu Pergamon 18 ü

-1898“ enthält. — Der Vorsitzende legte Conunea-

taria in Aristotelem Groeca vol. III P- -

Alexander in Arist. Meteorologicorun» libros. Ld.

Hayduck vor.

ln d. Sitzg. d. Vereins /. ,Uschis Knnslgcnirh ffl

Berlin am 25. Oktbr. sprach Hr. Kossman» a

Karlsruhe üb. d. moderne Interesse am dtschen Bauen»

hause.

Sondernbdrücke auch der in den Sitzung^cnchl^1 ^
«neu Miuheifungcn sind vom I. Jan. I9W ab

t»d i M. <mchr als _> Bogen Mark 2 AL) durch die

andlung von U. Renner zu beziehen.
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Personalchronik.

Ernennungen, Auszeichnungen usvv.

I. An Universitäten usw. Prof. d. Dogmatik a.

d. Univ. Wien, Hofkaplan Dr. Martin Bauer, ist in

d. Kuhcstand getreten. — Gymn.-Prof. u. Privatdoz. Dr.
Frz. Drtina z. ao. Prof. d. Philos. u. Pftdag. an d.
bohm. Univ. in Prag ernannt. — D. philos. Fakult. d.

Univ. Jena hat d. Prinzen Moritz von Sachsen- Alten»
bürg zu s. 70. Geburtstag zum Ehrendoktor ernannt. —
Der Hilfsarbeiter im preuss. Justizministerium, Amts-
richter Dr. Georg Grusen, ist z. Prof. d. Gefängnis*-
wissenschafin a. d. Univ. Tokio u. Beirath f. Gefangniss-
wesen im japan. Ministerium d. Innern berufen worden.

II. An Gymnasien usw. Oberlehrer Dr. Heiland
zum Dir. d. Realschule in Sonneberg in Thür, ernannt.
— Prof. Schul tzc vom Gymn. in Meseritz an d. G. in

Lissa i. P., Prof. Dr. BcrgmüNer vom alten G. in

Regensburg an d. G. bei St Unna in Augsburg, Prof.

Dr. Biedermann vom G. in Freising an d. Maximi-
lians-G. in München versetzt. — Zu Professoren ernannt:
Rektor Wollner vom Prog. in Kirchheimbolanden am G.
in Landau, Lehrer Dr. Schneider vom G. in Passau
am alten G. in Regensburg, Lehrer Dr. S taffer vom
Luitpoldg. in München am G. in Freising.

Neu erschienene Werke,
vom 23. bis 3ii. Oktober in der Redaktion ctngclicfcru

Alberts, 0., Aristotel. Philosophie in d. türk. Litt
d. 11. Jh.s. Halle, Kaemmcrer & Co. M. 0,30.
Andersen, H. C. , Bilderbuch ohne Bilder, übs. v.

M. Langfeldt. Lpz., Eugen Diederichs. M. 2.

Apostolidcs, B., Essai sur l'HclIcnismc egyptien
et ses rapports avec PHellentsme classique et 1’ Helle-

nisme moderne. I, 3. Paris, H. Weiter. Fr. 6.

Ausführungs verordngn, Mecklenburg.» z. BGB.,
crläut. v. A. Langfeld, ßcrl., Süssero[t.

ßaasch, E., Beitr. z. Gesch. d. dtsch. Sceschiffbaues

u. d. Schiffhaupolitik. Hamburg, Gräfe & Sillcm. M. 10.

Beiträge z. Geographie d. mittl. Dtschid, hgb. von
F. Ratzel. Lpz., Duncker & Humblot.

Belle rode, Br., Beitr. z. Schics. Rcchtsgcsch. 3:

Bergbau-Vorrechte in d. Herrsch. Pless in Oberschics. 1.

Brsl., Trewendt. M. 4.

Bornhak, C., D. Verwaltgsrecht in Prcussen unt. d.

Herrsch, d. BGB. Brl., Carl Heymann. Geb. M. 2.

Brugmann, K., Griech. Grammatik. 3. Aull. Münch.,
Beck. M. 12.

Busse-Palma. G., Lieder e. Zigeuners. Stttg., Cotta

Nf. M. 2.

Cornelius, C. A., Histor. Arbeiten vornehml. z. Re-

formationszt. Lpz., Duncker & Humblot. M. 13.

Daudet, E., Louis XVIII, ct lc Duc Decazcs. Paris,

Pion.

Drews, A., u. Hueppe, F., D. Grdlagen d. geistig,

u. materiell. Kultur d. Gegenw. Münch., Bruckmann
A.-G.

F.ndt, J. , Beitr. z. jon. Vasenmalerei. Prag, Calve.

M. 4.

Falckenberg, O., Morgenlieder. Lpz., Eugen Die-

derichs. M. 3.

Forordningcr, Rccesser og andre kongelige Breve,

Dannmrks Lovgivning vedkommende, 1558—1660, udg.
ved V. A. Secher. 5. Bd., 1.— 2, H. Koph. , Gad
Komm.
Fournier, A. , Zur Gesch. d. poln. Frage 1814 u.

15. [S.-A. aus d. Mitthlgn d. Instit. f. österr. Geschf.

XX.]
Gebhardt, Br., Wilh. v. Humboldt als Staatsmann.

II. Bd. Stttg.» Cotta Nf. M. 10.

Grd riss d. indo-arisch. Philol. u. Altcrthkde, begr. v.

G. Bühlcr, fortgesetzt v. F. Kielhorn. 1, 1 A. II, I B.,

III, 9. Strassb., Trübner. Subscr.Pr. .\l. 2, 5 u. 3,50,

Einzeipr. M. 2,50, 6 u. 4.

H a e b 1 e r , K., D. Relig. d. mittl. Amerika. Münster i. W.,
Aschendorff. M. 2,50.— — , Prosperidad y Decadencia econömica de Es-
paüa durantc cl siglo XVI. Version de D. Fr. de Lai-

glesia. Madrid, Druck v. Viuda e Hijos de Tellu. Pe-

setas 4.

H ansing, K., Hardenberg u. d. dritte Koalition. Brl.,

Ebering. M. 3.

Hartleben, O. E„ Ein wahrhaft guter Mensch. Ko-
mödie. Brl., S. Fischer.

Hausindustrie u. Heimarbeit in Dtschid u. Ocstcrr.

4 Bdc. [Schriften d. Ver. f. Sozialpolitik. 84—87.] Lpz.,

Duncker & Humblot. M. 11,60, 15,60, 12,40 u. 7.

Hessel. A., »De regno Italiae iibri viginti“ von Carlo

Sigonio. Brl., Ebering. M. 2,40.

Historie, Danmarks Riges, af J.Steenstrup u. A. 61. H.
Koph., Bojesen. Kr. 1.

Kam pschulte , F. W., Johann Calvin, s. Kirche u.

s. Staat in Genf. 2. Bd. . hgb. von W. Götz. Lpz.,

Duncker & Humblot. M. 8.

Klebs, E., D. Erzahlg v. Apollonius aus Tyrus. Brl,,

G. Reimer. M. 10.

Köstlin, H. A. , Kandidatenfahrten. 2. Aufl. Frei-

burg i. B., Mohr (Siebeck). M. 1,20.

K rau ss, R., Schwab. Littgesch. 2. Bd. Ebda. M. 8.

Littmann, E., Ucb. d. Abfassgszt. d. Tritojesaia.

Ebda. M. 1,50.

Mayer, Frz. M., Gesch. Ocstcrr. mit bcs. Rücks. auf
d. Kulturleben. 2. Aull. I. Bd., 1. Lief. Wien. Brau-

müller. M. 2.

Michels, V.» Mhdtsch. Elementarbuch. Hcidelb.,

Winter. M. 5.

Molden, B. , D. Opfer für Höheres. E. Untcrsuchg
üb. d. Wesen d. Ethischen. Stttg., Cotta Nf. M. 1,20.

Mommsen, Th., Römisch. Strafrecht. Lpz., Duncker
& Humblot. M. 24.

Paetzold, A., D. Konfutation d. Vierstädtebekennt-

nisses. Lpz., J. A. Barth. M. 10.

Pcsta, H., George Crnbbe. [Schippers Wiener Beitr.

z. engl. Philol. X.] Wien, Braumüller. M. 2.

Praetorius, Frz., D. Targum zu Josua in jemen.
Uebcrlieferg, Brl., Reuther & Reichard. M. 3.

Quenscl, P. , Menschenleid. Skizzen u. Dichlgn.

Stttg., Grcincr & Pfeiffer. M. 2.

Reclams Univers.-Bib!ioth. Nr. 4001. Voss, R., D.

Wunder. E. Legendcnspiel. — 4002/3. Mikszath, K.,

D. wunderthätige Regenschirm. Erzählung. Uebertr.

v. Marie Kalman. — 4004/5. Sachs', Hans, ausgewählte

poet. Werke. Sprachl. erneuert von K. Pannier. 2. Bd. —
4006. Gerichtsverfassgsgesctz für das Deutsche Reich

(Fassung der Bekanntmachung vom 20. Mai 1898). Hgb.
von K. Pannier. — 4007. Bülau, Fr., Geheime Geschich-

ten und riithsclhaftc Menschen. 8. Bd. — 4008. Alar-

con, P. de, Kapitän Veneno. Nov. Ucbors. von G.

Müller. — 4009/10. Holtei , K. von, Der letzte Komö-
diant. Roman. I. Th. Je M. 0,20.

Reuter, Gabriele, Frau Biirgclin u. ihre Söhne. Roman.

Brl., S. Fischer.

Ribbcck, P., Senatorcs Romani qui fucrint idibus

Martiis anni a. u. c. 710. Berl. Inaug. -Dissert. Brl.,

Mayer & Müller. M. 2.

Rickert, H., Fichtes Atheismusstreit u. d. Kant. Philos.

Brl., Reuther & Reichard. M. 0,80.

Schmidt, E., u. Valentin, V., Festreden bei d. akad.

Feier in Frankf. a. M. zu Goethes 150. Geburtstag. Frank-

furt a. M., Gebr. Knauer. M. 1,50.

Schriften d. dtsch. Ver. f. Armenpflege u. Wohl-

thätigk. 41. Münsterberg, E., u. Ludwig Wolf, Erstattg

v. Unterstützgn durch d. Unterstützten selbst u. durch

ihre Angehörigen. — 42. Kayser u. Martius, Natural-

u. Geldunterstützg. — 43. Buehl, Arbeitseinrichtgn f.

Zwecke d. offenen Armenpflege. Stalmann, Beaufsichtig

der in Familienpllcgc untergebrachten Kinder. — 44.

Hauser u. Düttmann, D. Kranken- u. Hauspflege auf d.

Lande. Lpz., Duncker & Humblot. M. 9.
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Schulze Gävernitz, G., Volkswirtschaft!. Stud.
aus Kussld. Ebda. M. 12,60.

Socrenscn, A., Poln. Grammatik. I. Hälfte. Lpz.,
E. Haberland. M. 6.

Stein, L., An d. Wende d. Jahrh. Versuch e. Kultur-
philos. Freiburg i. B., Mohr (Siebeck). M. 7,50.
Stratton, A. W.

,
Hist, of Greek Noun- Formation.

I. Sterns with -ji. IS.-A. aus Studies ofClassical Philol.
Univ. of Chicago. Vol. II.] Chicago, The Univ. of Chi-
cago Press (Lpz., Harrassowitz).

Stutz, U-, Was bedeutet d. Uehergang z. Eherecht d.
BGB. f. d. evgl. Kirche, insbes. Badens? Freiburg i. B.,
Mohr (Siebeck). M. 0,60.

Untcrsuchgn üb. d. Lage d. Hausirgcwerbes in
Dtschld. 3. u. 5. Bd. (Schriften d. Ver. f. Sozialpolitik.
79. 81.] Lpz., Duncker & Humblot. M. 6,80 u. 8.

Untcrsuchgn üb. d. Lage d. Hausirgcwcrbes in
Schweden, Italien. Grossbritann. u. d. Schweiz. [Die-
selbe Sammlg. 80.] Ebda. M. 5.

Warkentin, R., Heinr. v. Kleist in s. Briefen. Hei-
delberg, Winter. M. 0,80.

Watterich, J., D. Gegenwart d. Herrn im hl. Abend-
mahl. Ebda. M. 2.

Weber, L., Traumgestalten. Lpz.,Eug. Diederichs. M.3.
We rn er, 0.,D. Menschheit. Lpz., E. Haberland. M. 3,50.
Wilpert, R. v.

, Im Goldnetz. Schauspiel. Lpz.
Oswald Mutze.

Demnächst erscheinende Werke.
Aus dem Gebiete der

Geschichte. Kaiser- u. Kanzlerbriefe. Briefwechsel
zw. Kaiser Wilh. I. u. Fürst Bismarck, hgb. v. J. Penzler.
Lpz., Walther Fiedler. M. 6,50. — Prutz, H., Prcuss.
Gesch. I. D. Entstehg Brandenb.-Preuss. (— 1655). II.
D. Gründg d. preuss. Staates (1655-1740). 29 V. u
27 ßog- Stttg., Cotta Nf. Je M. 8.

^graphic Wcrther, C. W., Von Capstadt bis
Aden. Brl., Hermann Paclel. M. 3.

n w lht5
l H ‘ Slaals,vi^ensch. Borght, R. van der,

L». VN eitcrbildg d. Koalitionsrechts d. gewerbl. Arbeiter
in Dcutschld. Brl., Guttentag. M. 1.

Kunstwissenschaft. Palten, H. v. d., Malerei d.
Allen im Gesichtswinkel d. Modernen. Etwa 27 Bon
Dresden, P.erson, M. 6. - Pollak, L., Zwei Vasenaus d. Werkstatt Hierons. 33 S. u. n Taf. in färb.
Lunogr. Lpz., Hierscmann. Etwa M. 12.

Zeitschriftenschau.
Theologie und Religionswissenschaft.
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d - *• Hälfte d. 30jähr. Knc-
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'!' Zur kirchl- *’o'iUk Heinrichs'Ul. nach d. Trenng v. d. rum. Kirche. — A postinajtS '
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SChr ' “ vila *• 0dilia‘-'- - K. Eub.U
Ehsei' 7l i

Eoitsislorialarehiv. Bd. C 303. - St.t-nses, h. Falschg aus d. lö. Jh.

Revue chrelienne. Octobre. R. Hollard, L'ocav«
de l’Union des Eglises evangcliques de France. — H.
Holtzmann, I.e christianisme et les missions. — Dupm
dcSaint-Andrc, L'eglise libre d’Ecossc. — A. Barthe-
lemy, La foi religreuse de W.-E. Gladstone. - A.Sa-

batier, A propos des poesies de M. Stephane Mallamic.

Revue de TlUologie et de Philosophie. Septembre.
C, Bruston, I.es predictions de Jesus. — L. Thomas.
Le ,Clement d'Alexandrie" de M. Eugene de Fayc. -
E. Jaccard, Pierre Corteiz. II.

Philosophie und Pädagogik.

Internat. Journal of Ethics. October. H. Sidg-

wick, The Relation of Ethics to Sociology. — Th.

Davidson, American Dcmocracy as a Religion. — Ch-
S. Devas, The Moral Aspect of Consumption. — T.

O. Smith, The Ethics of Rcligious Conformity. — F.

A. Henry, The Futility of the Kanlian Doctrine of Ethics.

— J. Mc Cunn, The Peace that comcth of Undwslan-

ding: a Discurse for Necessitarinns. — W. M. Salier,

Docs Political Compulsion nced to be justitied?

Blatt, f. d. bayr. Gymn.-Schulwes. 35, 9. I(X M.

Lechncr, Zur Jubelfeier d. Liedes von d. Glocke. —
Fr. Vogel, D. induktive Methode. - H. Heinisch,

D. „Exempti* d. Gymnasium poeticum zu Regensburg.

— E. Fick, Bemerkgn zu e. Kundamentalkonstrukton.
— W. Hoffmann, E. alter Fehler im Texte von Schillere

Braut v. Messina.

Ztschr, f. d. ösferr. Gyrnn. 50, 10. L. Burger-

stein, Bcitr. zur Schulhygiene. III. — Litterar. Anzeigen.

— J. Rappold, Uebersicht neuerer pädagg. Litt.

Revue internal, de t'Enseignement. 38, 10. Cuchc.

L'enseign. du droit pcnal en France. — A. Vandal,

L'LIniv. et l’unitc morale de la France. — Koscnthal,

L'enseign. de Fhist. de l'art. — La Creation d’un lyefe

de jeunes filles a Nancy. — Le Congres d'cnsagn-

superieur en 1900. — La Licence dans les Facultes des

lettres de France (1900-1902). — M. Caudel, fertseigo.

des Sciences politiques aux Etats-Unis. — Pozzi, U
Probleme de l'cducation secondairc (suite).

Philologie und Litteraturgeschichte.

Journal of the R. Asialic Society of Great Brilm

andlreland

.

October. T. H. Weit. The Arabic, Syriac,

and Hebrew MSS. in the Hunterian Library in the Univ

of Glasgow. — E. G. Browne, The Chahar Maputo

(„Four Discourses“) of Nidhiimi i-'Arüdi-iSamanpn«

(concl.). — G. Le Strange, Baghdnd dunng le Uali-

phate. — M. A. Stein. Notes on Inscriptions frwn

Udyüna, presented by Major Deane. — W. F. Sinclair

and F. W. Thomas, Ospreys. — R. A. Nicholson,

Some Arabic Mss.

Bulletin de Correspond, heltenique. Janvicr-Jiun.

G. Colin, Inscriptions de Dclphes: S. C. de 1 ann«

112; La Dodecade deliennc. — P- Jouguet, Fun'

du port de Delos. — P. Perdrizet, Inscriptions

d'Acraephiae. — Th. H., Dccrct de Delphes pour k roi

Paerisades. — G. Mi Met, Inscriptions byzantines c

Mista. — Miss C. A. Hutton, Peinlure de vase re-

presentant les Borcades. — G. Cousin, InscnplnM15

de Tcrmcssos de Pisidie.

Arch. f lat. Lexikogr. u. Gramm. II •
3-

'*

Meraeus, D. Appendix Probi. — W. >1. •

Lucuns. Lucuntulus. — J. H. Schmalz, D®®** '

Dum. M. Pokrowsky, Glossographischcs ö. Un?“

stisches zum Thesaurus glossarum. — U- ’

Moraclum. - Ed. Wiilfflin. Zur LaüniUt d-

dancs; Dtploma fernin.: Laetodorus?; E.

teische Wendg“. — 11. CI. L. Meadcr Ed
‘ _ R

lin, Zur Gesch. d. Pronomina dcmonstrativa.

Fuchs, Zcugma. - O. F. Long u- Ed.

Quotiens, quoticnscunque, quotiensque.

Ben nett. Die mit tamquam u. quasi i

stantivsätzc. — Eb. Nestle, Velum. _ M. Mn» 5 *
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D. neuen Juvenalverse. — H. Blümner, Was bedeutet
replumbare. — 0. Schlutter, Addendn Lexicis latinis.

— J. Denk, Lesefrüchtp. — Fr. Skutsch, Km; Praedo
„Jager“ ; Almen = alimentum. — \V. Otto, Simulier.

Geschichte.
Revue des queslions historiques. Octobre. E.

Vncandard, Origine du Symbole des Apotres. —
K. .Müntz, L’argent et le luxe u la cour pontifiealc

d*Avignon. II. — L. Kroger, I.a condition des Lc-
preux dans Le Maine au XV« ct au XVI e siede. — V.
Pierre. Le clergc fran*;. cn Angleterre. — V. Ernioni,
L’cbitionitisme dans l’cglise naissante. — H. Nimal,
La vie de S. Christine l'ndmirable est elle authentique?
— F. Cabrol, I/cducation politique de Louis XIV. —
R. Lambelin, La bntnille de Waterloo. — J. Angot
des Rotours, Le Socialisme et la Revolution frnm;.

d'apres plusicurs ouvrages recents. — P. Fournier,
La Collection des Monumenta Ordinis Fratrum Praedi-

catorum. — H. Cochin, La Renaissance entholique en
Angleterre. — A. d 'Avril, Une hist, de Part chretien.

Geographie, Länder- und Völkerkunde.

Globus. LXXVI, 17. II. Jansen, Ethnograph, u.

anthropolog. Arbeiten in Portugal. — R. F. Kaindt,
Zauberglaube bei d. Huzulen (Schl.). — Greim, D. Erd-
karte in l : 1000000. — Abcssin. Barden. — A. Geb-
hardt, Zwei ßcsteiggn isländ. Gletscher.

Staats- und Rechtswissenschaft.
Arch. f. bürgert. Recht. 17, I. A. Affolter, D.

Willensmoment beim Besitzerwerbe. — O. Fritze,
Clausula rebus sic stantibus. — Martinius, Zur Lohre
von d. Gefahr beim Kaufe nach d. BGB. — W. Rönn-
berg, Wem hat d. Miether im Falle des § 571 d. BGB.
zu kündigen? — E. Schult ze, Psychiatr. Bcmcrkgn
zum BGB. — Leyserson, Ueb. d. Wirkgn d. Rechts-

kraft eines aus e. wucherisch. Wechsel erwirkten Ver-

säumt) issurtheils. - K. Adler, Zum Rechte d. Termin-
geschäftes. — Götte, Zwei Streitfragen üb. d. Auf-

rechng im BGB.
Allgemeines.

Beil. z. Münch. Allg. Zig. Nr. 235. G. Annun-
zio, Zum Gedächtn. d. Joh. Segantini. Dtsch v. R. Wocr-
ner. — Scholz, Abendfantasie. — L. Keller, ZurGcsch.
d. Italien. Akad. im Ztaltcr d. Renaissance. — 236/37.

A. Nossig, D. recbtl. u. wirthschafU. Grdbedinggn d.

modern. Landwirthsch. — 23b, 39/40. G. Stamper,
D. VII. Internat. Geographen - Kongress in Berlin 1899.
— 237. D. L.ösg d. Omo- Problems durch Vittorio

Büttego. — 238. L. K. Goetz, D. bürgerl. Gcsctzb.

u. d. Ultramontnnism. - Antike Büsten d. Homer. —
289. A. Hnatek, 0. bevorstehende Wiederkehr d.

BieÜdenstromes. — 240. K. Vr
oll, D. Inschriften auf

{

d. Gemälden d. Jan van Eyck. — Zolas jüngstes Buch.

Anzeigen.
Zu F. Lindners Berichtigung. 1

)

(Engl. Studien XXVI, 320.)

Mit F. Lindner bedauere ich cs lebhaft, dass er sich

nicht die Mühe nahm, bevor er seine Rezension (Engl.

Stud. XXV, 443/5) schrieb, das Vcrhältniss meiner Ar-

beit zu den etwa vorhandenen Vorarbeiten festzustellen.

Ich machte durchaus kein Hehl daraus, dass ich froh

war, für einzelne Partien meines Buches eine von mir
durchgeprüfte Vorarbeit benutzen zu können, die ich

wiederholt (Lindner meinte S. 444 seiner Rezension zu
oft, vergass aber in seiner Berichtigung festzustellen.

dass cs sich um eine zitirtc Quelle handelt) genannt
und S. 220 meines Buches höchlich gerühmt habe.

Diese Partien machen etwa ein Neuntel meines Buches
aus und beziehen sich ausschliesslich auf Litteratur-

crscheinungen, die mein Thema überschreiten. Die eng-

lische Litterntur des 18. Jh.s kennt die kleine Prosa-

crzählung nicht, der Begriff „novel* deckt sich keineswegs
mit dem unserer Novelle, und so handelte es sich mir
lediglich darum, in flüchtigen Zügen auf geistige Strö-

mungen hinzudeuten, die gleichsam den Hintergrund zu
meinem eigentlichen Thema ahgeben. Ich bedauere cs

aber noch mehr, dass sich F. Lindner, bevor er mir den
Vorwurf des „ Missbrauches“ machte, wiederum nicht

die Mühe nahm, die an ihn gerichtete Beschuldigung zu
prüfen und die Art dieser Benutzung festzustellen- Fol-

gendes wäre zu berücksichtigen gewesen : Was zunächst
die gekürzten Auszüge anlangt, so muss der Grad die-

ser Kürzung beachtet werden. So handelt Raleigh in

18 Seiten (S. 31— 48) über Kuphucs, ich (S. 15) in 17

Zeilen; Raleigh in 13 Seiten (S. 51—64) über Sidncy
und Arcadta, ich (S. 15) in 4 Zeilen, Raleigh braucht
15 Seiten (71 —86) für Nash, für den ich (S. 16) 13

Zeilen benöthige; Mrs. Radcliffe nimmt 6 Seiten bei

') Nachstehende Erklärung habe Ich im Juni d. J. an Herrn
Prof. Knibing geschickt, der mir in einer Zuschrift vom 22. Juni
den Abdruck in den „Engl Studien* zusngle. Da. wie mir K.s
derzeitiger Nachfolger in der Leitung der „Engl. Stud.-. Hr. Dr.
Hippe, am n, nklobcr cndgiltig miithcih, auch im nächsten Heft
«einer Zeitschrift »ich für meine Erklärung kein Raum findet,
sehe ich mich gcndhigt. ihr auf diesem Weg endlich Publizität
zu gehen. Das an Prof. Kolbing gesendete Ms. h.b ich nicht
zurück erhalten; ich kann mich daher keineswegs für dessen
wortgetreue l'ebereinstimmung mit diesem Abdruck verbürgen.
— Der Redaktion der DLZ. danke ich für die freundliche Auf-
nahme meiner Erklärung.

Raleigh ein (S. 227-34), bei mir (S. 100) 24 Zeilen,

Richardson (S. 141 — 62) 21 Seiten bei Raleigh, ungefähr
eine (S. 102—3) hei mir, Fielding 16 Seiten bei Raleigh
(S. 162—79), gleichfalls ungefähr eine bei mir (S. 103
—4), Miss Austen (S. 260—6) 6 Seiten bei Raleigh, 9
Zeilen (S. 213) bei mir, Lodgc 2 Seiten bei Raleigh (S.

69—71), bei mir 4 Zeilen (S, 15). Addirt man, so cr-

giebt sich das Vcrhultniss 97 zu weniger als 4. Der
Umfang von Raleighs Buch beträgt übrigens 283 Seiten

(zu 3 1 Zeilen), der der englischen Partien meines Buches
1 26 Seiten (zu 38 Zeilen). Hier ist von Verarbeitung, nicht

von „gekürzten Auszügen“ zu sprechen. Aber in den von
L. gebrandmarkten Abtheilungen (S. 14— 24, 95— 101, 102
— 106, 211— 16 meines Buches) giebt cs Partien, die

mit Raleigh gar nichts zu thun haben und die denn
doch ausdrücklich hatten bezeichnet werden müssen. So
gehe ich in der ausführlicheren Charakteristik des

i

„Tatler“ und „Spectator“ (S. 20— 22), die L. mit seinem

j

nun zurückgezogenen Lob bedacht hatte, wesentlich

über Raleigh (S. 121 ff.) hinaus. Meine Auffassung vom
Verhältnis» Sternes zur moralischen Erzählung (S. 105)

ist durch das, was Raleigh (S. 194— 201 und sonst)

über Sterne sagt, keineswegs bedingt, ebensowenig
hängen die 10 Zeilen, die ich (S. 105) zur Charakte-

1 ristik Goldsmiths gebe, mit den Ausführungen Raleighs

(S. 206 f.) zusammen. Allein auch jene Theile, in
1 denen ich mich gern nach Raleigh richtete, sind durch-

i aus nicht Auszüge, vielmehr finden sich überall meine

j

eigenen Gedanken und Ergebnisse, wenn auch Raleighs

! Darstellung mir als Richtschnur diente. So vergleiche man

j

meine Auffassung von Chauccrs Stellung zur Prosa-
' erzählung (S. 14) mit dem, was Raleigh (S. 7— 10) sagt;

i man beachte (S. 15 und sonst) das grundsätzliche Vcr-

;

hältniss, in das ich Roman und novel zu bringen suche;
: S. 16 die Bezeichnung von „Forbonius and Prisccria“. als
1

littcrarische Satire, in der das Schäferkostüm verhöhnt

|

wird, ebendort die Verbindung Greenes mit der morali-

|
sehen Erzählung. Ich vergleiche ihn mit Fischart und

nenne Nash ebenda minder abhängig von Euphues,

Raleigh legt (S. 74 f.) Werth auf die Abhängigkeit von

Euphues. Ich finde ebenda in .Nasbs „Unfortunate

Traveller“ die Abwehr alles Fremden, Raleigh sagt

S. 83 von Nash: „he is perbaps the purest product of

the Italian Renaissance to bc found among English men
of letters“. Ich weise (S. 17) bei Mackenzies Aretina
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auf die Argenis hin, ich untersuche den Einfluss der
|

Komödie nuf die Prosadichtung (vgl. dagegen Raleigh i

S. 103 f., 141 f.) und bezeichne „Incognita“ als die erste

cngliche Gegcnwartserziihlung. S. 22 mache ich aut

den Zwiespalt im Wesen und in der Dichtung Defoes

aufmerksam und deute den Inhalt von Moll Klan-

ders, Roxnna und Colonel Jack an, was Raleigh

unterlässt. Aehnlich wie das Wirken Defoes suche ich

(S. 23) das von Mrs. Haywood und Mrs. Mnnley zu

fassen und denke über diese beiden Schriftstellerinnen

anders als Raleigh (S. 139). S. 24 erkenne ich in Richard-

son den Gründer der moralischen Erzählung nicht bloss

für England, während Raleigh m. E. viel zu weit geht,

wenn er (S. 143) in „ Pamela“ „the first modern novel“

sicht. S. 96 spreche ich mich über das Uebematürliche

in England aus und erinnere besonders an Bathurst

„Adventures of a halfpenny“, wie ich auch (S. 97) der

Beziehung von Swifts „Gulliver“ zu den „Voyagcs ima-

ginaires“ des Cvrano von Bergcrac gedenke. Ich gehe

iS. 97) etwas näher auf Paltock (den ich schwach bezeugt

nenne) und seinen .Peter Wilkins“, besonders aber auf
Hawkesworth’ „Almoran and Harnet“ ein, als dies Ra-

leigh (S. 219 und 218) thut. Man vergleiche das, was
ich <S. 97) über Swift sage, mit den Ausführungen Ra-

leighs (S. 137, 218) über die „grotesque fable“. S. 98
weise ich den Einfluss Hamiltons ganz ab, den Raleigh

(S. 250—51) trotz des tief liegenden Unterschiedes doch
als Vorbild von Beckfords „Vathek“ anzusehen geneigt

ist. S. 98 f. handle ich von Hornce Walpoles „Castle

of Otranto“ (Raleigh S. 221 f.). Ich weise hier auf Poe
hin, auf die Beziehung des „Castle of Otranto“ zu Goethe
(vgl. dazu Raleigh S. 223), und auf den noch viel zu
wenig bekannten Einlluss dieses Buches auf die deutsche
Ritter-, Räuber- und Gespensterromantik. S. 100 weise
ich die Quelle des „Monk“ bei Petis de la Croix nach,
betone den Einfluss dieses Romanes auf die deutsche
Romantik, besonders auf E. Th. A. Hoffmann und erblicke

im „Monk“ das Ende der englischen romantischen Schule.
S. 103 finde ich. Ficidings „Joseph Andrews“ sei als

Fortsetzung und Gegenstück von Richardsons „Pamela“
gedacht, während Raleigh hierin (S. 164) „a burlesque
upon Pamela“ erblickt. Ich erkenne ebendort in „An-
drews“ spanische Einflüsse, während Raleigh (S. 165)
nur von „a type new to the cnglish literature“ spricht.

S. 104 glaube ich die Formel für den Fortschritt Fiel-

dings gegenüber Richardson präzisirt zu haben. (Lind-
ncr hatte mich wegen der Auffassung Ficidings belobt.)
Meine Betrachtungen über Sterne und Goldsmith (S. 105)

habe ich schon erwähnt. Die engen Beziehungen zwischen

Bühne und moralischer Erzählung suche ich (S. 106) durch

den Hinweis auf Cumberlands Doppelthatigkcit anzu-

deuten. Die Wechselwirkung, die Raleigh (S. 239)

zwischen englischem und französischem Geistesleben an

deutet, führe ich (S. 211) aus; ich zeige den Einfluss

von Mrs. Behns „Oronooko“ (Raleigh: Oroonoko) nuf

Voltaires „Ingcnu“, S. 213 den Schillers auf Godwios

„Caleb Williams“.

Dass ich Raleigh keineswegs sklavisch gefolgt hin,

zeigt in gleicher Weise ein kurzer negativer Ausblick.

Wenn Raleigh (S. 13) den Ursprung des englischen Ra-

mnncs in der Bearbeitung der keltischen Legenden von

kirchlicher Seite sieht, so halte ich diesen Zusammen-

hang für willkürlich. Ich stimme der tiefen Einwirkung

auf die englische Prosa nicht zu, die Raleigh (S. 41)

mit Jusscrand dem „Euphues“ zuzuschreiben geneigt ist

(vgl. S. 15 meines Buches); ebensowenig dem angeblichen

Einlluss Sidneys auf Richardson (S. 68 und 85); ich finde

den Vergleich von Nash mit Shakespeares Prosa über-

schwänglich (S- 75); Autoren wie Crowne (S. 99 f.) halte

ich nicht für erwähnenswerth ; ich stelle mir die Wirkung

der Scarron und Furetiere (vgl. S. 8 f. meines Buchest

anders vor als Raleigh (S. 114). Ich schalte, meiner

abweichenden Auffassung gemäss, den „Robinson Crusoe*

(S. 133 f.) ganz. aus. An die Anregung, die Monk-Lewä

durch Goethes Wcrther empfangen haben will (S. 233.'.

glaube ich nicht Der Rückblick, den Raleigh (S. 21! f.)

über die englische Novelle des 18. Jh.s, über die engen

Beziehungen zur Kritik, Didaktik, Politik usw., über die

Entfremdung von der Natur giebt, deckt sich nicht mit

meinen Ausführungen. 1
)

Ich fasse zusammen: bei dem grossen StofT, de« kh

zu bewältigen hatte, konnte ich nicht daran denken, ab

ovo neu zu machen , was ein Anderer schon Rethas

hatte. Dadurch, dass ich Raleighs Vorarbeit sorgfältig

nachprüftc, wiederholt zitirte und rühmend benrorbob,

erwarb ich mir das Recht, sie nach meinem Gutdünken

zu verwenden. Sache der Kritik wäre cs gewesen, den

Werth meines Buches nicht nur in seinen einzelnen Par-

tien, sondern zunächst in seiner Gcsammtheit festzu-

stcllcn, nicht aber blindem Lob blinde Anschuldiguneen

folgen zu lassen. Rudolf Fürst.

*) Hier eine Berichtigung: S. 21 S Z. > u. 2 v. *>•

uches muss cs sclbstvermändlich heissen: „und dor^

ortreifliche Schilderung („Tales of fashionable hie-)

riregte.*

3. ©. Gotta’Mjf ‘Jinctn. ß. at. ft. iicStuttgart.

Verlag von Hermann Bühlaus Nachf. in Weimar.

Es erschien :
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INHALT:
Theologlo und Religionswissenschaft.

Herner, Den mosaiska tiden. (Pastor
Dr. theol. Samuel A. Fries

,

Stock-

holm.)

Rau
, Ethik Jesu. (Universitäts-Biblio-

thekar Prof. Dr. Wilhelm Holin, Hel-

singfors.)
Philosophie.

Troels Lund, Himmelsbild und Welt-

anschauung im Wandel der Zeiten.

(Ord. Univ.-Prof. Dr. Friedrich
Paulsen, Berlin.)

Burckhnrdt, Psychologische Skizzen

zur Einführung in die Psychologie.

(Gvmn.-Prof. Dr. 0. Weissenfeis,
Berlin.)

Unterrlohtawoton.

Hut her, Psychologische Grundlage
|

des Unterrichts. (Provinzial-Schul- I

rath Prof. Dr. Adolf Malihias,
\

Coblenz.)

Vietor, Wissenschaft und Praxis in

der neueren Philologie. (Privatdoz.
j

Dr. 0. SchulIz-Gora, Berlin.)

8ohrlft-, Buch- und Bibliothekswesen.

Milkau, Internationale Bibliographie

der Naturwissenschaften nach dem
Plane der Royal Society. (Abthei-

lungsdirector a. d. Kgl. Bibliothek

Dr. J. Franke, Berlin.)

Philologie und Lltteraturgeachlchte.

Bischoff, Kritische Geschichte der
Thalmud-Uebersetzungen aller Zei-

ten und Zungen. (Prof. Dr. Wil-

helm Bacher. Budapest.)

Dionysii Halicarnasei Opuscuta
edidd, Uscner et Radermncher. Vol.

I. (Gymn.-Oberlehrer Dr. K. MHu-
scher, Waldenburg i. Schics.)

Philoponus, De aeternitate Mundi.
Ed. Rabe. (Ord. Univ.-Prof. Dr.

Wilhelm Krotl, Greifswald.)

Xovatians Epistula de cibis iudai-

cis hgb. von Lundgraf und Wey-
man. (Lic. Wilhelm Schüler, Mar-
burg.)

Kettner, Ueberdcn religiösen Geholt

von Lcssings Nathan dem Weisen.

(Dr. Otto Nieten, Mülheim a. Rh.)

Cochin, La Chronologie du Canzo-
nieie de Petrarque;

Cesareo, Su le „Poesie volgari“

del Petrarca. (Ord. Univ.-Prof. Dr.

Carl Appel, Breslau.)

Qeschiohte.

Drumann, Geschichte Roms in sei-

nem Uebergonge von der republi-

kanischen zur monarchischen Ver-

fassung. 2. Aull., hgb. von P.

Groebe. 1. Bd. (Privatdoz. Dr. J.

Kromayer, Strassburg.)

Bertram, Geschichte des Bisthums
Hildesheim. I. Band. (Archiv-

rath Dr. Richard Doebner, Han-
nover.)

Beographle, Länder- und Völkerkunde.

Löffler, Die Geographie als Univer-
sitätsfach. (Univ.-Prof. Dr. Alfred
Philippson, Bonn.)

Rechts- und Staetewlisensohaften.

Tildsley, Entstehung und Ökonomi-
sche Grundsätze der Chartisten-

bewegung. (Ord. Univ.-Prof. Dr.

Heinrich Herkner
,
Zürich.)

Hellwig, Verträge auf Leistung an
Dritte. (Aord. Univ.-Prof. Dr. Paul
Oerlmann, Berlin.)

Kunstwissenschaft.

V. Schultze, Die (Tuedlinburger llala-

Miniaturen der Königlichen Biblio-

thek in Berlin. (Aord. Univ.-Prof.

Dr. Johannes Ficker, Strassburg.)

Notizen und Hitthellungen.

Gelehrte Gesellschaften und Personal-

Veränderungen, Inhalt neu erschie-

nener Zeitschriften
, neu erschie-

nene und demnächst erscheinende

Schriften.

Theologie und Religionswissenschaft,

Sven Herner, Den mosaiska tiden. Undersökning

af hvad som är mosaiskt i dekalogerna och förbunds*

boken. (Lunds Universitets Arsskrift. Bd. 35. Afdeln. 1.

Nr. 2.J Lund, Hj. Möller, 1899. 1 Bl. u. 104 S. 4°.

Die Hauptbedeutung dieser Untersuchung liegt

darin, dass säe für das Vordringen der historisch-

kritischen Methode der biblischen Wissenschaften

in Schweden — der Vf. ist Privatdozent an der

Universität Lund — ein gutes Zeugniss ablegt.

Das Huch zeugt von nicht geringem Fleiss und
gesundem Urthcil des Vf.s, und die Wahl des

Themas ist auch insofern zeitgemäss, als Herner
etwas Positives über die mosaische Zeit zu lei-

sten versucht hat. Allein das sichere Ergebniss

|

seiner Untersuchungen ist doch iin Grossen und

Ganzen mehr negativ als positiv ausgefallen, denn

der Vf. kommt in der That nicht über die blosse

Möglichkeit des mosaischen Ursprungs des

einen oder des anderen Stücks im Bundesbuch

(Ex. 20, 22— 23, 33) hinaus. Wie der Unter-

zeichnete, Kittel u. A. vertheidigt H. einen mo-

saischen Kem des Dekalogs in Ex. 20 und

Deut. 5. Dass Mose das phönikischc Alphabet

schreiben konnte, hält er für „sehr möglich“, ohne

irgend welche stichhaltigen Gründe dafür bei-

bringen zu können.

Das Buch ist nur als ein Bruchstück eines

grösseren Werkes anzuschen, in welchem H. mo-

: saische Elemente in den übrigen Theilen des Pen-

tateuchs nachweisen will; die vorliegende Arbeit
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erstreckt sieb nur über die Dekalogcn in Ex. 20,

Deut. 5, Ex. 34 und das Bundesbuch.

Stockholm. S. A. Fries.

Albrecht Rau, Die Ethik Jesu. Ihr Ursprung und
ihre Bedeutung vom Standpunkte des Menschenthums.

Giessen, Emil Roth, 1899. 220 S. 8
ft

. M. 4,50.

An einen grösseren Leserkreis sich wendend,

nimmt die vorliegende Schrift ihren Ausgangs-

punkt bei der traditionellen Auffassung der Evan-

gelien als historischer Urkunden und erörtert, im

Anschluss an L. Feuerbach, D. Fr. Strauss, E.

Renan und Fr. Nietzsche, die Frage, ob die dem
Stifter des Cbristcnthums zugeschricbenc Ethik

eine für die Entwicklung wahrhaften Menschen-
thums förderliche Bedeutung habe, ln ihrer ent-

schiedenen Weltabkehr hinsichtlich des für un-

mittelbar bevorstehend angenommenen Weltunter-

gangs erweist sich die evangelische Moral als

eine lediglich die ewige Seligkeit des Einzel-

wesens bezweckende Lebenshaltung. Dem Ur-

sprung dieser Moral nachgehend, zeigt der Vf.,

dass sie realiter dem Gefühlsleben der Juden
entstamme, wie es sich mit dem unheilvollen

Niedergange ihrer nationalen Selbständigkeit un-

ter Einwirkung des dem hellenischen Idealismus

angchörcnden und von der alexandrinischen Bil-

dung schärfer ausgeprägten Gegensatzes von
Leib und Seele entwickelt und in den Anschau-
ungen und der Lebensführung der Kssäer und
Therapeuten längere Zeit hindurch bethätigt hat.

Die hierbei den Lehren Platons und Phiions zu-

gewandte Würdigung bewegt sich in den Ge-
leisen der späteren Ansichten Nietzsches und
wird selbstverständlich auf Bedenken seitens

derer stossen, denen jener Denker für belanglos
gilt; immerhin werden auch säe diesen die drei

ersten Kapitel des Buches füllenden Darlegungen
manche Anregung entnehmen. Das 4. Kap. be-
handelt die Ehe als die von der christlichen

Ethik festgestellte Form eines gesitteten Ge-
meinschaftslebens. Es wird gezeigt, dass diese
Institution ihrem Wesen nach dem Grundcharak-
ter der evangelischen Lebensanschauung ent-

gegengesetzt und erst durch den Protestantismus
zu der ihr gebührenden sittlichen Bedeutung er-
hoben worden sei. Für den Leserkreis, den
der Vf. zunächst im Auge hat, ist die ausführ-
liche Darlegung des von der christlichen Ethik
bedingten Zwiespaltes im Auffassen der ehelichen
Beziehungen und der Familienverhältnisse über-
aus lehrreich. Aufgabe des Schlusskapitels bildet
die nicht minder wichtige Darlegung, dass der
in der Reformation vollzogene weltgeschichtliche
Umschwung in der Ueberwindung der der christ-
lichen Ethik zu Grunde liegenden Weltabkehr
bestehe, an deren Stelle die Idee einer alle
Menschen verpflichtenden und verbindenden Sitt-
lichkeit getreten sei. Diese Idee ist der bleibende
unsterbliche Kern des Protestantismus, die Bürg-

schaft seines siegreichen Vorschreitens, „eben

deshalb auch die echtchristliche Ethik allgemach

beseitigend“, weil diese den Himmel, nicht die

Erde im Auge hat, „für Himmelsbewuhner, für

Geister, für abgeschiedene Seelen, aber nicht

für Menschen von Fleisch und Blut berechnet

ist“. Angesichts der gegenwärtig vielfach statt-

habenden Bemühungen, der christlichen Lebens-

anschauung zu vermehrter Geltung zu verhelfen,

darf das Buch, als Ausdruck einer ehrlich frei-

sinnigen, von reichhaltigen Kenntnissen genährten

Ueberzeugung wohl die Beachtung verdienen,

die der Vf. auf Grund früherer tüchtiger Werke

zu beanspruchen ein Recht hat.

Hdsingfors. Wilb. Bulin.

Philosophie.

Troels Lund, Himmdsbild und Weltanschauung

im Wandd der Zeiten. Aus dem Dänischen von

Leo Blocb. Leipzig, B. G. Teubner, 1899. V u.

286 S. 8°. M. 5.

Vor Jahren hatte ich das Buch desselben

Verfassers: „Das tägliche Leben in Skandinavien

während des 16. Jahrhunderts“ (1882) mit \cr-

gnügen gelesen. Daher griff ich mit gespannter

Erwartung zu diesem neuen Werk. Es hat mich,

ich will nicht sagen enttäuscht, aber auch nicht

befriedigt. Jenes erste Buch beschrieb die äussere

Lebensumgebung und Lebcnsbetbäiigung der Be-

wohner der nordischen Länder im Zeitalter der

Renaissance ; dieses zweite will, wie die Einleitung

sagt, das innere Leben, die Lebensstimmuag

derselben Menschen in demselben Zeitalter zeigen.

„Ich will suchen darüber klar zu werden, in

welcher Beleuchtung sich den Menschen jener

Zeit das Leben zeigte, welcher Farbenton über

allen Verhältnissen, über der Lebenstbätigkeit

selbst lag.“

Zu diesem Ende wird nun aber sehr «eit

ausgeholt
;
die Elemente werden aus allen Zeiten

und Völkern zusammengetragen. Nacheinander

werden die Sternkunde und Sterndeutung der Be-

tonier, die Lehre der Perser von Gott und den1

Teufel und ihrem Kampf, die Lrlösungsl re

Buddhas, die Himmelsreligion der Chinesen, c

Götterlehre der Aegypter, die Lehre der Ju

von dem unsichtbaren Gott, die philosopbis e

Kosmologie und Lcbenslehre der Griechen, llc

Mischung aller Lehren und Religionen im Clt

alter des Hellenismus, endlich das Christen uai

in seiner doppelten Gestalt, als Lehre Jesu u"

als Lehre von Jesus, durebgegangen; übera

sucht der Vf. zu zeigen, wie diese Anschauungen

im Zusammcnstosse der Menschenseele mit

^

umgebenden himmlischen und irdischen Na,UI

standen, wie fremde Elemente übernommen,

geeignet und zugleich in die Beleuchtung ‘

eigenen Lebensstimmung getaucht wurden,

ses Erbe übernahm dann das Mittelaltei ,
w
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düsteren Farben gemalt wird, die Araber waren
die eigentlichen Träger der geistigen Kultur.

Und nun endlich bricht das 1 6. Jahrhundert herein,

in dessen intimeres Vcrständniss einzuführen, die

letzte Absicht der langen Vorbereitung war. Die

Renaissance und ihre Lebensstimmung, die über-

schäumende Lebenslust und Naturfreude der zum
freien Selbstbewusstsein erwachten jugendlichen

Völker, wird geschildert; sie erfährt eine Trü-
bung durch die Reformation, die ihre furchtbaren

Zweifel an «lern Rechtsbestand alles bisher Gel-

tenden hineinwirft; dadurch geschieht es, dass

der Teufelsglaube sich zu ungeheurer Kraft und

Hewusstseinsnähc entwickelt: früher licss die

Garantie, die die unfehlbare Kirche bot, ihn

nicht ganz aufkommen, aber was vermag ein

summus episcopus der dänischen Landeskirche

gegen den Fürsten dieser Welt? Daher das

Hexenwesen jetzt seinen Kulminationspunkt er-

reicht. Gegen diesen Druck verschaffte sich

dann das Gemüth in dem Glauben an die Sterne

und ihren Einfluss auf das Schicksal des Menschen
ein gewisses Gegengewicht: haben doch die

Sterne ihre Ordnung und ihren Lauf nicht vom
Teufel, sondern von Gott. Der Vf. zeigt an

einzelnen Punkten, wie tiefe Wurzeln die Astro-

logie in dem Glauben der Zeit hatte. Den
Schluss bildet der Hinweis auf den Beginn eines

neuen Weltalters mit dem Durchdringen der

Kopernikanischen Weltthcorie und der damit ge-

gebenen Vorstellung von der Unendlichkeit des

Universums.

Der Leser wird durch das ganze Buch eine

Fülle geistreicher Reflexionen finden. Eine auf

die Wahrheit der Darstellung gerichtete Kritik

würde an manchen Punkten Bedenken zu äussern

nicht umhin können. So scheint mir der Vf. die

Bedeutung der Naturumgebung für die Lebens-

stimmung und Lebensanschauung durchweg zu

überschätzen, man sehe z. B. die Herleitung der

Gottes und Weltanschauung Jesu aus der gali-

läischen Landschaft. Das Menschengemüth ist

nicht ein Teich, der die Sterne des Himmels

und die Hügel der Landschaft passiv widerspie-

gelt. So ist auch die Lehre Jesu sehr einseitig

gezeichnet. Doch es lohnt sich nicht, um Einzel-

nes zu rechten. Nur das möchte ich noch bemer-

ken, dass der Stil von einer übermässigen Ueppig-

keit ist. Der Vf. hat oft sehr treffende Bilder;

wenn er sich entschliessen könnte, von je dreien

eines zu behalten und dies durebzufübren, so würde

seine Darstellung an Anschaulichkeit gewinnen.

Steglitz b. Berlin. Fr. Paulsen.

Ferdinand Burckhardt, Psychologische Skizzen

zur Einführung in die Psychologie. 2. verm. u.

verb. Aull. Löbau i. S, J. G. Walde, 1898. IV u.

319 S. 8°. M. 3,60.

Einem Buche wie dem vorliegenden ist man
in unserer Zeit des erlahmten philosophischen

Interesses ein freundliches und nachdrucksvollcs

Wort der Anerkennung schuldig. Der Vf. schliesst

sich, namentlich in der ersten Hälfte des Buches,

an Herbarts Psychologie an, lässt aber das,

was dieser selbst als das Hauptverdienst seiner

Philosophie ansah, die überspitzfindige und un-

geniessbare „Statik und Mechanik des Geistes“

ruhig bei Seite, ebenso wie die mathematischen

Formeln, nach denen Herbart die verschiedenen

psychischen Vorgänge berechnen will. Auch ohne

Herbartianer zu sein, wird man gestehen, dass

dieser Philosoph der Psychologie einen dauernden

Gewinn verschafft hat. Es ist das Verdienst des

Vf.s, diese Lehrsätze von unanfechtbarem Werthe
herausgehoben und in eine klare, ja ansprechende

Sprache übersetzt haben. Gegen den Grundirr-

thum der Herbartschen Psychologie, die alles aus

Vorstellungen erklären will, nimmt er aber offne

Stellung. Das aber ist ja auch die wichtigste

Errungenschaft des modernen Nachdenkens, dass

man die 'Liefen und Weiten des Unbewussten

und Halbbewussten auszumessen anfängt. In

einem anderen wesentlichen Punkte bleibt er

seinem Meister mit Recht treu: er will von ge-

trennten Seelenkräften nichts wissen und erklärt

die einzelnen Erscheinungen des inneren Lebens

als verschiedene Strahlen der einen, untheilbaren

Seele. Den physiologischen Vorbedingungen des

Seelenlebens widmet der Vf. nur ein kurzes Ein-

gangskapitel und wendet sich dann gleich dem
zu, was in unendlicher Fülle und Ausdehnung
aus diesem vor allen übrigen den Menschen an-

gehenden Theile der Philosophie menschlich wirk-

lich interessant ist. Wie auf allen Gebieten des

Wissens, so strebt auch die heutige Psychologie

mit verzweifelter Anstrengung den ersten An-

fängen des Seelenlebens zu, ohne bisher zu

nennenswerthen Resultaten gelangt zu sein. Nicht

so der Vf. Darum trägt sein Buch auch nicht

den Charakter einer spcziahvisscnschaftlichen Er-

örterung. Psychologie, so wie hier vorgetragen,

muss jeden denkenden Menschen intercssircn,

wenn auch der philosophisch Gefestigte an

manchen Punkten höher hinaus streben wird.

Ausser dieser menschlichen Art zu reden kann

man dem Vf. nachrühmen, dass aus allen Theilcn

seines Buches eine reife, auf breiter Grundlage

ruhende Bildung zum Leser spricht. Mit glück-

lichen Beispielen ist alles übersät. Der Vf. giebt

auch viel auf das Urtheil der grossen Dichter.

Ueberall hat er treffende Zitate zur Hand. Vor

allem darf das Buch des Beifalls der Lehrer und

vorgeschrittenen Schüler sicher sein. Man er-

kennt leicht, dass es ein Lehrer geschrieben hat,

freilich ein solcher, der von schulmeisterlicher

Pedanterie völlig frei ist.

Gr. Lichterfelde b. Berlin. Ü. Weissenfcls.
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Unterrichtswesen.

A. Huther, Die psychologische Grundlage des

Unterrichts. [Sammlung von Abhandlungen aus

dem Gebiete der pädagogischen Psychologie und Phy-

siologie, hgb. von H. Schiller und Th. Ziehen.
11. Bd. 6. Heft.] Berlin, Reuther & Reichard. 1899.

83 S. 8®. M. 2.

Die Abhandlung giebt eine Analyse des Be-

griffs der logischen Schulung im Gegensatz zu

der noch immer vielfach verbreiteten Ansicht,

als ob es Lehrfächer gäbe, denen eine spezifisch

formalbildcndc Kraft innewohne; die einzelnen

Funktionen werden ins Auge gefasst, die der

Begriff der geistigen Arbeit einschliesst, und
daran nachgewiesen, inwiefern jene im wissen-

schaftlichen Unterricht praktische Bedeutung er-

langen. Von der Stufe der Wahrnehmung (asso-

ziativen Verschmelzung der Sinnesempfindungen,

Assimilation der Vorstellungen, Komplikation und
Assoziation) fuhrt uns der Vf. zur Stufe des
Denkens und behandelt hier erst die einfachen

Funktionen (synthetischer und analytischer Natur)
und sodann die zusammengesetzten Funktionen
(Induktion und Deduktion).

Der Gang der Abhandlung ist folgerichtig

und klar in allen Einzelheiten; besonders treffend

gegriffen sind die Beispiele, die zahlreich aus
allen Unterrichtsgebieten herangezogen sind; auch
dürfte cs als ein Vorzug des Buches anzusehen
sein, dass es, wo es angeht, geläufigere Aus-
drücke vorzieht, wo (wie z. B. bei Apperzeption)
die weniger geläufigen unmittelbares Verständnis
doch nicht fördern. Wer Interesse für pädago-
gische Fragen hat, wird seine Freude an dem
eindringlichen Buche haben; wer dieses Interesse
aber nicht hat, wird 9ich befreunden mit solchen
Prägen, da öde Langeweile uns an keiner Stelle
lästig fällt.

Coblenz. A. Matthias.

Wilhelm Vietor, Wissenschaft und Praxis in

der neueren Philologie. Akademische Kaiscrgeburts-
tagsrcdc. Marburg, N. G. Eiwert, 1899. 20 S 8°
M. 0,40.

Eine Drucklegung vorliegender .Kaisergeburts-
tagsredc* kann man nur schwer als gerechtfertigt
anerkennen. Weder ist ihr Inhalt bedeutend ge-
nug, noch auch liegen besondere Opportunitäts-
gründe vor. Die ,Wünsche der Praxis* sind ja
*ur Genüge bekannt, und in wie weit es er-
spricsslich oder möglich sei, sie zu verwirklichen,
darüber hätte der Vf. sich klarer und schärfer
aussprechen müssen. Wenn man ihn recht ver-
steht, so erkennt auch er an, dass jene Wünsche
der Leitungskraft eines Universitätslehrers durch-
aus und unter allen Umständen zuwidertaufen.
Das Wenigste, welches in der That geschehen
muss, wenn eine ausgiebige Behandlung der Lite-
ratur vom 16. bis 19. Jb. eintreten und ein

Kolleg über Phonetik gelesen werden soll —
und diese Forderungen sind gewiss berechtigt —
ist, dass neben den Ordinariaten für romanische

und englische Philologie je ein Extraordinariat

errichtet werde. So lange dies nicht geschieht,

hat alles weitere Tbcsenmachen wenig Werth,

und es sei bei dieser Gelegenheit besonders

nachdrücklich auf die von fachmännischer Seite

herrührenden vortrefflichen Ausführungen hinge-

wiesen, welche unter der Uebcrschrift ,Nene

Kulturbedürfnisse* in einem Leitartikel der Xa-

tionalzeitung vom 13. Juli dieses Jahres zu le-

sen sind.

Berlin. O. Schultz-Gora.

Schrift-, Buch- und Bibliothekswesen.

Fritz Milkau, Die internationale Bibliographie

der Naturwissenschaften nach dem Plane der

Royal Society. Eine orientierende UebmichL Berlin,

A. Ashcr & Co., 1899. 62 S. gr. 8°. M. 1,50.

Die seit 5 Jahren auf Anregung der Royal

Society geplante, grosse internationale Biblio-

graphie soll folgende Disziplinen, je mit selbst-

ständigem Ordnungsschema, umfassen: Mathema-

tik, Astronomie, Meteorologie, Physik, Krystallo-

graphie, Chemie, Mineralogie, Geologie (einschl.

Petrographie), Mathematische und Physikalische

Geographie, Paläontologie, Anatomie, Zoologie.

Botanik, Physiologie (einschl. Pharmakologie und

Exper. Pathologie), Bakteriologie, Psychologie und

Anthropologie, wird in bestimmten regelmässigen

Zwischenräumen erscheinen, und sowohl die selbst-

ständigen Schriften auf diesen Gebieten, als auch

die in periodischen Publikationen veröffentlichten

umfassen. Sie soll ferner in einer Buchausgabe,

die in einzelnen Theilen erhältlich und mit Au-

toren- und Sachverzeichnis ausgestattet sen

wird, veröffentlicht werden, gleichzeitig aber auch

in Zettelform, von der es freilich zweifelhaft er-

scheinen kann, ob sic bei der Fülle von Zettel-

material, das jeder Abnehmer in kurzen Zwischen-

räumen empfinge und einzuordnen hätte, auf die

Dauer sich praktisch bewähren würde. Sic •>

ferner grosse Arbeitsorganisationen und

nicht unbeträchtliche Kosten verursachen,

sich nach vorläufiger Schätzung allein lür

Buchausgabe auf 1 1 1 800 M. jährlich belaufen un

durch die Abonnements nach Möglichkeit **

decken sein würden.

Der Vf. hat seinen Zweck, die Resultate * *

über das interessante Unternehmen bisher ge

pflogenen Verhandlungen übersichtlich zusammen

zufassen, so dass auch ferner Stehende 5“- ei"

Urtheil zu bilden iin Stande sind, in klarer, e‘

sonnener und erschöpfender Darstellung" cl*

ausgezeichnet erreicht. Möge jeder In

|

crcS>c
*V

Bibliothekar, Naturwissenschafter oder Bib ,08f
'’

die kleine Schrift studieren, wenn er den
'

^
der bisherigen Vorarbeiten der Kwnnussi



1745 1H. November. DEUTSCHE UTTERATURZEITUNG 181)9. Nr. 46. 1746

nicht regelmässig verfolgt hat. Er wird daraus

zu seiner Freude entnehmen, dass die Durch-

führung des Planes gesichert erscheint, wenn
auch einige Differenzen noch auszugleichen sind,

wie z. B. die Frage der sogenannten subject-

entries, d. h. sachlicher Nachweise, die in dem
systematischen Verzeichniss in kürzester Form
die Hauptgegenstände angeben sollen, mit denen

die aufzunehmende Arbeit sich beschäftigt. Dieses

Verfahren wird, namentlich von deutscher Seite,

in der vorgeschlagenen Form mit Recht als

praktisch undurchführbar angesehen, mindestens

als zu weitgehend, zu wenig begrenzungsfähig und

zu kostspielig.

Berlin.
J. Franke.

Philologie und Litteraturgeschichte,

Erich Bischoff, Kritische Geschichte der Thal-

mud-Uebersetzungen aller Zeiten und Zungen.
Frankfurt a. M., J. Kauffmann, 1899. 111 S. 8°.

. M. 3.

Zwischen dem klangvollen Titel und dem
Inhalte der vorliegenden Schrift besteht ein ge-

wisses Missverhältnis«. Denn Talmud - Ueber-

setzungen, d. h. Uebcrsetzungen des ganzen Tal-

mud sind bisher noch gar nicht zu Stande ge-

kommen, und man kann nur von Ueberseuungen

aus dem Talmud reden. Als „Zeiten“, denen

die hier behandelte Uebersetzungslitteratur an-

gehört, sind — mit geringen Ausnahmen —
nur die vom Vf. (S. 83) so genannte „Blüthe-

zeit christlichen Talmudstudiums“ (im 17. und

I 8. Jh.) und unser eigenes Jahrhundert zu nennen.

Und von den Sprachen, in welche übersetzt

wurde, kommen ausser dem Lateinischen nur

Deutsch, Französisch und Englisch ernstlich in

Betracht, da in den übrigen europäischen

Sprachen die Produktion auf diesem Gebiete

sehr gering ist. Der Titel des Buches* ist

nur insofern berechtigt, als er die Vollstän-

digkeit des bearbeiteten Materials bezeichnet

und wir in ihm thatsächlich eine Uebcrsicbt

sämmtlicher den Talmud in weiterem Sinne —
d. h. die Mischna, den palästinensischen und ba-

bylonischen Talmud und die „ausserkanonischen

Traktate* — betreffenden Uebersetzungsarbeiten

erhalten. Und da sich der Vf. nicht damit be-

gnügt, die Werke einfach zu registriren, son-

dern einen grossen Theil von ihnen auch kenn-

zeichnet und beurtheilt, sie miteinander ver-

gleicht, die Abhängigkeit einzelner Uebersetzcr

von den Vorgängern nach weist und über die

Autoren die hauptsächlichen biographischen Daten

bietet, so hatte er das Recht dazu, seine Arbeit

eine „kritische Geschichte“ der Talmud- Ueber»

setzungen zu nennen. Klarheit in der Anord-

nung, Knappheit und Deutlichkeit der Darstellung,

auf Autopsie und Sachkenntnis beruhende Treff-

lichkeit der Bemerkungen und Urtheile, Sorg-

falt in der Feststellung der bibliographischen

und biographischen Daten sind Vorzüge, welche

Bischoffs Schrift als werthvolle Frucht des auf

sie verwendeten Flcisscs erscheinen lassen. Er
bietet thatsächlich, was er in der gehaltvollen

Vorrede als sein Ziel aufstellt, ein gutes und

verlässliches Hilfsmittel für die Kenntniss der

bisherigen Uebersetzungslitteratur, und er bietet

das Material „fehlerfreier und vollständiger“ als

seine Vorgänger. — Auffallend ist es, dass B.

den I. Band von Winters und Wünsch es Jü-
discher Litteratur (Trier 1894) gar nicht nennt,

obwohl dieser auf etwa 300 Seiten Uebersetzun-

gen aus den hier berücksichtigten Werken bietet.

Unter den Uebcrsetzungen des Mischna-Traktates

Bcrachoth nennt B. (S. 35, Nr. 10) auch ein

Werk von Julius Klein. Dies ist aber eine

ungarische, mit Kommentar versehene Bearbeitung

des babylonischen Talmuds zu dem genannten

Traktate. Sic reicht nur bis fol. 8 b und bricht

auf S. 7 2 ab. Der Autor starb als Rabbiner

von Altofcn im J. 1895. — Der Wiener jüdisch-

deutschen Mischna-Uebersetzung thut B. Unrecht,

indem er sic als Bearbeitung des Rabeschen

Werkes bezeichnet (S. 25). Das kann nur von

den letzten zwei Theilen (V. und VI.) gesagt

werden, die auf dem Titelblatte die ausdrück-

liche Angabe enthalten: „Nach Rabcs deutscher

Uebersetzung, mit beträchtlicher Verbesserung

der Wortbedeutung und der Sacherklärung in

diesen zwei letzten Theilen bearbeitet“. Dem
Vf. stand nur ein defektes Exemplar des II.

Theiles zur Verfügung, wie er selbst angiebt,

wodurch sein Versehen entschuldigt ist. Was
B. gegen die Geschichtlichkeit der arabischen

Tatmudübersetzung Joseph b. Abiturs vor-

bringt (S. 1 2 f.), ist an sich berechtigt. Jedoch

kann die Angabe Abraham Ibn Däuds nicht

in dein Sinne verstanden werden, als ob es sich

um eine arabische „Einleitung in den Talmud“

oder ein arabisches „Talmudkompendium“ han-

delte. Denn perasch (= arab. fassara) be-

deutet „übersetzen“ oder „erklären“. Wir

können uns ganz gut vorstellen, dass Joseph

b. Abitur Uebersetzungen aus dem Talmud für

den Chalifen verfertigte und daraus in der Le-

gende, wie sie Abr. Ibn Däud mittheilt, eine

Uebersetzung des ganzen Talmuds wurde. —
Warum schreibt B. „Schitanno“ (S. 12)? — Das

Fragezeichen auf S. 30, Z. 13 ist überflüssig;

unter dem „Kommentare Jom Tov“ ist der scharf-

sinnige Mischnakommentar Jomtob Lipmann
Hellers (17. Jh.) zu verstehen, der durch

Heine auch in der deutschen Poesie eine Er-

wähnung gefunden hat. In der „Disputation“

(Romanccro, Ende) ist der „Tausves - Jontof“

(Tausves= Tuscfötb) auf anachronistische Weise

mehrfach genannt. — S. 67, Anm. 4 weist B.

einen Vorwurf F. Delitzsch 1 gegen Eisen-

menger mit Unrecht zurück. An der betreffen-
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den Talmudstelle ist die passive Form nicht

„richtiger“, sondern allein richtig. — Die Be-

merkung gegen Epstein (S. LOA unt.) ist

übereilt, da Epstein (Eldad Ha-Dani S. 28}

nicht aböthenü zu rabböthenü korrigirt, wie

B. irrthümlich angiebt, sondern äbitui zu rabbSttii

(Epitheton Moses
1

). — S. 105

,

Note 1_2 hätte

auf Ps. 68, 5 bingewiesen werden sollen. —
Hervorgehoben sei noch der Uebersetzungs-

proben enthaltende Anhang (S. 89— 103) und

das interessante Schlusskapitel (S. 80— 88), das

einen „pragmatischen Ueberblick“ der ganzen

behandelten Litteratur bietet und mit dem Re»

sultate schlicsst, dass wir „trotz fast vierhundert-

jähriger Uebersetzungs-Beinühungen erst am Be-

ginn streng wissenschaftlicher Uebersetzungs-

arbeit stehen“. Das Buch ist, was zum Schlüsse

noch erwähnt sei, fcL L. Strack gewidmet, dem
sich der Vf. mit einer sich überall kundgeben-

den Akribie und auch in der äusseren Korrekt-

heit anschliesst, und zu dessen „Einleitung in den
Talmud“ seine Arbeit eine sehr sebätzenswerthe

Ergänzung bildet.

Budapest. Wilhelm Bacher.

Dionysii Halicarnasei Opuscula ediderunt Her-
rn an nusUse ne r et Ludovicus Rade rmac her.
Vol. L Leipzig, B. G. Teubner, 1899. XLIV u. 422 S.

8*. M. 6.

Selten kann man mit mehr Recht einer Aus-
gabe das fast trivial klingende, thatsächlich be-

deutende Lob spenden, sie befriedige ein lang-

gcfühltes Bedürfniss. als dieser die kleinen Schrif-

ten des Dionys von Halikarnass darbietenden.

Insgcsammt waren sic bisher (von den älteren

Ausgaben des UL Jh.s abgesehen) nur im !L

und fL Bande der Keiskeschen Ausgabe des
Dionys (1777) und in dem danach hergestellten

1 aucbnitzschen Stereotypdruck zugänglich. Die
Historiographica hatte dann W. Krueger (1823)
noch besonders edirt. Eine heutigen Ansprüchen
genügende Ausgabe dieser für die Geschichte
der Beredsamkeit, der Rhetorik, der antiken
Philologie gleich wichtigen Schriften war also

wirklich nothwendig.

Seit langen Jahren hat ü Usencr an der
Herstellung dieser Ausgabe, zunächst an der Be-
schaffung und Sichtung des handschriftlichen Ma-
terials gearbeitet. Lieber die Ergebnisse dieser
Vorarbeiten hat U. bereits 1873 in Flcckeisens
Jahrbüchern, dann 1878 im Bonner Index Mit-
theilungen gemacht; das von U. gesammelte Ma-
terial ist auch anderweitig bereits benutzt wor-
den, so von Fuhr in seinen Untersuchungen über
die Kednerüberlieferung (Rh. Mus. XXXIII);
Vorläufer der Gcsammtausgabe waren U.s Aus-
gaben Dion. Hai. de imitationc librorum rell.

epistulaeque duae criticac (Bonn 1889) und der
Dionys 1

Namen führenden ttyri t, ^rjiogextj (Leipzig
1S95). Ihren Abschluss erreichen diese Studien

in der vorliegenden Ausgabe, zu deren Fertig-

stellung U. die Hilfe seines Schülers Radermacher

herangezogen hat.

Der erschienene erste Band enthält die er-

haltenen Stücke der Schrift über die alten Red-

ner (Lysias, Isokratcs, Isaios, Demosthenes), die

Fragmente der kritischen Untersuchungen über

das litterarische Eigenthum der Redner mit dem

Schriftchen über Deinarchos (das alles von R.

herausgegeben), die beiden Briefe an Ammaios

und die Schrift über Thukydides (von II.). Eine

ausführliche Einleitung von U.s Hand giebt Auf-

schluss über die handschriftlichen Verhältnisse

und die Art der Rezensio; auf S. XXXIV ff.

werden auch die Ergebnisse der neueren Unter-

suchungen über Reihenfolge und Abfassungszeit

der Dionysischen Schriften kurz zusammengefasst.

Trotz der Fülle der Hdschr.n, die in Betracht

gezogen werden mussten (cs sind deren über 60^

bleibt die Recensio verbältnissmässig einfach.

Drei Sammlungen Dionysischer Schriften sind

uns erhalten: die erste im Parisinus 1741, s.

XI., (darin allein aus dem vorliegenden L Bande

enthalten de Tbuc. idiom.), die zweite im Lau-

rentianus pl. LIX c. XV, s. XII., (darin allein

de Dinarcho), die dritte der Archetypus mehrerer

Hdschr.n des Jh.s, aus einem Arobrosianns,

Palatinos, Parisinus und Marcianus herzustellen,

(darin allein de Thuc., de Demostb., ad Amm. I).

Der erste Theil des Werkes über die alten

Redner steht in der zweiten und dritten Samm-

lung; darin ist also die Recensio am verwickelt-

sten. Der kritische Apparat entbehrt demgemäss

alles unnßthigen Ballasts; anderweitige Hdschr.n

sind nur angeführt, um hier und da das Ent-

stehen der Vulgatlesartcn zu erläutern. So

für die Emendation eine sichere Grundlage ge-

schaffen.

Hoffen wir, dass U.s Meisterhand nicht ton

neuem durch sein Augenleiden gelähmt und da-

durch das Erscheinen des zweiten Bandes
^

Dionysischen Schriften verzögert werden m«g<‘

Waldenburg L Schics. K. Münscher.

Johannes Philoponus, De aetemitate Mund»

contra Proclum. Edidit Hugo Rabe. Lcipng.

B. G. Teubner, 1899. XIV u. 099 S. 8°. M 11

Proclus hatte in einer kleinen Schritt, ric

wohl gegen die christliche Lehre von der Schöp un?

wirken sollte, achtzehn Beweise tür die Ewtg e-

und Unvergänglichkeit der Welt im Anschuss an

Aristoteles kurz zusammengestellt; diese Beweist

hat L J. 529 Philoponos mit einer geradezu sc -u

derbaften Ausführlichkeit zu widerlegen unter

nommen, und das Ergcbniss dieser Bemü uitg^

liegt uns heute noch in einer Hdschr. cs ‘

UL Jh.s, Marcian. gr. 236^ in einer beneide«*-

wertb vortrefflichen Ucberlieferung vor, ®ur

Anfang und am Schluss fehlen einiget K*P“j

Neues lernen wir aus den 646 Seiten cXt
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gar nicht, abgesehen von dem, was wir über

Proclos und die Timaioskommcntarc des Tauros
und Porphyrios erfahren. Um so mehr Lob
verdient der Hgb. für die entsagungsvolle Arbeit,

die er auf den bisher nur einmal, nämlich 1535
von Trincavelli gedruckten Text verwendet hat;

seine Ausgabe ist in der That vortrefflich durch

die geschickte Wiedergabe der Ueberlieferung,

die genaue Angabe der zitirten Stellen, das be-

sonnene und doch kaum eine Korruptel vorüber»

lassende kritische Verfahren und die sorgfältigen

Indices. Für meinen Geschmack stehen etwas

zu viele ganz sichere Emendationen im Apparat;

eigene Beiträge zu liefern habe ich kaum Ver-

anlassung, da ich den grössten Theil der Druck-

bogen gelesen habe, bemerke jedoch, dass 2, 10.

1 5 die alte Ausgabe das Richtige hat und 3, 4
doch wohl ovuog zu ergänzen ist.

Greifswald. W. Kroll.

Novatians Epistula de cibis iudaicis hgb. von

Gustav Landgraf und Carl Weyman.
[S.-A. aus d. Archiv f. latein. Lexikographie und

Grammatik. XI. Jahrg. , 2. Heft.] Leipzig, B. G.

Tcubncr, 1898. S. 221-249. 8«. M. 1,20.

E. Preuschcn in Harnacks Geschichte der

altchristlichen Littcratur I, S. 653 ist der Mei-

nung, dass Novatians Brief de cibis iudaicis

handschriftlich jetzt nicht mehr nachzuweisen sei.

Inzwischen ist er doch noch in einem Peters-

burger Codex Q. v. I, 39 entdeckt, und wesent-

lich auf Grund dieser — aus Corbie (s. IX)

stammenden — Handschrift ist die neue Aus-

gabe von Landgraf und Weyman besorgt wor-

den, die zu den bisherigen eine ganze Reihe

beachtenswerther Varianten bietet. Die Anmer-

kungen geben sprachliche Parallelen, vor Allem

zu dem sonstigen Nachlass Novatians. Die Hgbb.

konstatiren auf Grund derselben: l. die zweifel-

lose Identität des Verfassers unserer Schrift mit

dem von de trinitate, 2. beide Schriften sind

original lateinisch, 3. die Hypothese — zuerst

von W. im Histor. Jahrb. XIII, S. 737 ff. vor-

sichtig ausgesprochen — , dass die pseudo-cypria-

niseben Traktate de spectaculis und de bono

pudicitiae von Novatian herstammen, bestätigt

sich, 4. Seneca hat nicht nur als Moralphilosoph,

sondern auch als Schriftsteller einen Einfluss auf

Novatian gehabt.

Möge die Herausgabe der kleinen Schrift

dazu dienen, dass der Wunsch nach einer neuen

Ausgabe aller Schriften des schismatischen Bischofs

von Rom, dessen Bedeutung und Vielseitigkeit

in letzter Zeit immer mehr erkannt ist (vgl.

Harnack, Texte u. Unters. XIII, 4, S. 48) bald

verwirklicht wird.

Marburg i. H. Wilhelm Schüler.

Gustav Kettner, Ueber den religiösen Gehalt

von Leasings Nathan dem Weisen. [Festschrift

zur 200jahr. Jubelfeier der Franekisehen Stiftungen

zu Malle, gewidmet von der Kgl. Landesschulc Pforta.J

Naumburg a. S., Julius Domrich, 1898. 31 S. 8°.

Mit Leasings Ringparabel geht es ähnlich wie

mit vielen Gleichnissen Jesu. Der Zuhörer er-

fasst wenigstens in der Hauptsache den Sinn all-

sogleich, aber der Ausleger — scheinbar weni-

ger schnell von Begriff — zerbricht sich den

Kopf darüber und entdeckt neue Schwierigkeiten,

je tiefer er gräbt. Die Schuld liegt aber doch

weniger beim Ausleger als beim Dichter. Die

Ringparabel ist eben kein reines Gleicbniss, son-

dern auch eine Allegorie und damit unendlich

beziehungsreich. Einerseits hält es schwer, die

Einheit des Gleichnisses fcstzuhaltcn, andrerseits

kommt man bei der Ausdeutung der Einzelzüge

zu den unglaublichsten Widersprüchen und Ab-

surditäten. Wie Lessing für seine Person über

die Religionen denkt — ohne persönliche, sub-

jektive Ucbcrzeugung lässt sich die Antinomie in

Wirklichkeit nicht lösen — geht aus dem dritten

Theil der Parabel klar hervor. Aber steht er

noch auf dein Boden, wie er am Anfang der

Parabel gelegt ist? Werden die Voraussetzun-

gen des ersten Tbeiles — und das Ganze
spielt sich doch innerhalb ein und derselben

Gerichtsverhandlung ab — hier nicht verlassen?

Es scheint doch so, dass das philosophische

theoretische Interesse, zu unterscheiden, ver-

drängt wird durch ein praktisches, zu umfassen

und zu vereinigen; an Stelle der intoleranten

Wahrheit tritt die tolerante Weltanschauung des

von der Humanitätsidee erfüllten Denkers, der

nicht in leere Skepsis verfallen will.

Die Untersuchung Kettners, der die Parabel

noch einmal sorgfältiger als sonst nach Ueber-

einstimmung und Verschiedenheit mit ihren Vor-

lagen vergleicht, ist besonders dadurch inter-

essant, dass sic einen einheitlichen Zusammen-
hang zu erweisen sucht. Er gewinnt eben durch

jene Vergleichung, aber doch auch in Rücksicht

auf die Wendung im letzten Theile eine neue

Auslegung des ersten Theils der Parabel. Die

Ringe sind nicht zu unterscheiden, weil sie völlig

gleich aussehn (alle Religionen gründen sich auf

Geschichte); so ist der echte nur zu entdecken

durch die Wirkung, die er ausüben soll. Denn

der echte Ring hat die geheime Kraft, vor Gott

und Menschen angenehm zu machen, wer in die-

ser Zuversicht ihn trägt. Wenn der Streit da-

nach nicht entschieden werden kann, kann das

doch nur daran Hegen, dass die Zuversicht fehlt,

und zwar genauer die Zuversicht auf die Wir-

kung, nicht auf die Echtheit. Denn an letztere

glaubt doch Jeder. Aber noch etwas, das

hiermit im Zusammenhang steht. Der Richter

vermisst die sittliche Wirkung (also das Ange-

nehmmachen vor den Menschen) und empfiehlt

durch sittliches Streben der Kraft des Ringes

zu Hilfe zu kommen. Also der Ring äussert
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deshalb nicht seine Wirkung, weil es an dem
sittlichen Thun fehlt. Vorher, als zum ersten

Mal von der geheimen Kraft des Ringes die

Rede war, war es allerdings nicht betont, dass

eine sittliche Wirkung ohne sittliches Thun un-

möglich sei. Es konnte so scheinen, als erfolge

die sittliche Wirkung ohne Handeln der Menschen
rein durch übernatürliche Kraft. Nach K. soll

diese Unklarheit beabsichtigt sein. Die Ver-

heissung schloss eine Aufgabe in sich. Aber
diese Aufgabe ward nicht erkannt oder vernach-

lässigt. Nach seiner Ansicht folgt Lessing im

ersten Theil nicht dem Boccaccio, sondern er

schildert eine bestimmte Stufe, wie sie sich in

jeder positiven Religion vorfindet, eine Stufe,

bei der Religion und Sittlichkeit getrennt sind,

bei der nur die übernatürliche Wirkung der

Religion betont wird. (Der Streit soll aus-

brechen bei dem Bewusstwerden der gleichen

Ansprfiche der drei Religionen.) Die Pointe der

Fabel soll eben darin bestehen, dass dies Mo-
ment des sittlichen Strebens im ersten Theil ab-

sichtlich zurückgestellt sei, um als fehlendes Pe-
titum nachher ergänzt zu werden. So wird mit

Aufwendung vielen Scharfsinns, der sich des
Künstlichen und Gezwungenen seiner Beweis-
lührung bewusst ist, hierfür aber Lessing ver-

antwortlich macht, immerhin ein neuer WT

eg ge-

bahnt, Einheit in die Parabel zu bringen und
das Räthsel zu lösen. Was K. weiter über
Leasings Ideal der praktischen Energie, der
Nächstenliebe, der Toleranz, seine aus dogmati-
schen und skeptischen Elementen zusammen-
gesetzte Anschauung, den pädagogischen Charakter
der Parabel sagt, sind bekannte Dinge. Die eben
gegebenen Ausführungen glaubten wir als das
Neue aus der in ihrer Knappheit und Wortkarg-
heit oft schwerverständlichen Untersuchung K.s
Herausstellen zu müssen.

Dass Leasing sich nicht auf das bloss Sitt-

liche beschränkte, dass der Wille die Kraft
völliger Selbstverleugnung nur aus Gott schöpfen
kann, das geht hervor aus Akt IV, Sc. 7

nach einer Eigentümlichkeit Lessings soll sich
der Gehalt seiner Dramen immer in zwei ein-
ander entsprechenden Scenen zusammenfassen.
Hier soll Lessing das Wesen der Religion am
tiefsten erfasst haben, hier soll ein persönlicher
Herzenston heraustönen. Lessing tritt in eine
interessante Parallele mit Schopenhauer, der das
psychologische Problem philosophisch zu lösen
suchte. Schade, dass dieser anziehende und
schöne Gedanke so wenig fundamentirt ist, dass
er so vereinzelt dasteht.

Mülheim a. Rhein. Otto Nieten.

Henry Cochin, La Chronologie du Canzoniere
de Petrarque. [Bibliotlicque liUcraire de la Re-
naissance dirigec par P. de Nolhac ct L. Dorez.
P- l.J Paris, Emile Bouillon, 1898. 160 S. 8“
Fr. 4,

G. A. Cesareo, Su le „ Poesie volgari“ de!

Petrarca. Rocca S. Casciano, Cappelli, 1898. 315

S. 8°.

Das zweite dieser Bücher ist, wenngleich

später gedruckt, das ältere, denn es bestellt aas

Aufsätzen, die seit einer Reihe von Jahren an

verschiedenen Stellen erschienen, hier nun, wenig

geändert, vereinigt sind. Die beiden wichtigsten

darunter sind der erste: Su l'orJinamenlo delU

„Poesie volgari “ di F. Petrarca, und der vierte:

Le „Poesie volgariu
del Petrarca.

Die Frage nach der Anordnung der Gedichte

im Canzoniere ist in den letzten 12 Jahren eifrig

erörtert. 1897 erschien Pakschers „Chronologie

der Gedichte Petrarcas“. Der Verfasser er-

kannte als ausschliessliches Prinzip der Anord-

nung das chronologische (S. 30 f.), welches, ab-

gesehen vom Prolog Voi ch'ascoitale und dem

Epilog Vergifte belta, nur in Folge von Irrthümern

Petrarcas bei der Redaktion der Sammlung hier

und da unterbrochen worden wäre. Gegen diese

radikale, in ihrer weiteren Verfolgung allerdings

gemilderte Ansicht wendet sich Cesareo mit der

Behauptung (S. 1 28) che le Poesie volgari «ob

furon disposte secondo il principio cronotogico

;

anzi a tutt'i segni, secondo »n principio psicolo-

gico
,

estetico e morale.

Er unterwirft, um diese These zu beweisen,

zunächst die beiden Üriginalhandscbriftcn Petrar-

cas auf der vatikanischen Bibliothek, lat. 3195

und 3196, einer neuen Prüfung; er untersucht

die Daten der einzelnen mehr oder weniger genau

datirbaren Stücke des Canzoniere (und in diesem

Abschnitt sehe ich, obwohl sich gegen manche

neue Ansicht Ces.s erhebliche Einwendungen machen

lassen, den werthvollsten Theil des Aufsatzes),

und er gelangt so S. 1 1 1 zu einer Liste von

Jahreszahlen, aus welcher er den Schluss rieb;,

es könne nicht die Absicht des Dichters gewesen

sein, seine Gedichte chronologisch zu ordnen.

Man kann nun freilich aus dieser Liste auch

zu dem entgegengesetzten Schlüsse kommen,

und das ist denn auch das Ergebniss, welches

Henry Cochin, neben seinem Freunde de No c

der verdienteste unter den leider so wenig w 1

reichen Pctrarchisten Frankreichs, in seinem an-

ziehenden kleinen Buch aus einer ähnlichen Liste

gewinnt. Oder vielmehr er sagt (S. 28): si #***

avons demontre que Petrarque a voulu datts sott

rectteil raconter Vhistoire d utt amour et *j*

antour uttique, nous serons peut-eirc avtorises

ä conclure quil detail ,
par la force des

inlrodnirc dans son recueil utte cerlaiue

Chronologie und (S. 29): Ce n’etait pos

nologie qtti lui imposail cet ordre, meUsla
,

et la naittre mime des choses.
,<Mf

,.j

admettant de nombreuses exceptioits, je peitse

y a datts le Canzoniere uh ordre getura

ment conformc ä Vordre des tentps.

leb glaube, dass man in der Betonung L
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chronologischen Bestrebungen des Dichters noch
weiter gehen kann als C. Wie passt es denn
in Cesareos psychologisch - ästhetisch - moralisches

System, dass Petrarca zwischen die Gedichte an

Laura solche eingestreut hat, die weder mit

Laura, noch mit der Erhebung des Dichters von

seiner irdischen Liebe zur Liebe des Göttlichen

etwas zu thun haben, sondern die entweder ge-

schichtlichen Ereignissen oder den Freundschafts-

beziehungen Petrarcas oder irgend welchen ande-

ren äusseren Umständen ihren Ursprung ver-

danken? Davon schweigt Cesareo. Und es

wird ihm auch schwer werden, das aus psycho-

logischen, ästhetischen oder moralischen Rück-

sichten zu erklären. Aber auch C. geht auf

diese Frage nicht hinreichend ein. Hätte nicht,

wenn die Anordnung allein auf dem Inhalt der

Gedichte begründet sein sollte, schon Petrarca

ungefähr die Scheidung vornehmen müssen, die

dann Vellutello glaubte einführen zu sollen, und

die von den Herausgebern in der Folge als

so natürlich empfunden wurde, dass erst die

allerncueste Zeit zur ursprünglichen Anordnung
zurückkehrt? Wenn diese Gedichte nun aber

nicht ihrem Inhalt nach vereinigt worden sind,

nach welchem Prinzip sind sic dann vereinzelt in

die Gedichte an Laura eingereiht? Schwerlich

nach einem anderen als dem chronologischen.

Es ist ohne jede Frage im Ganzen des Canzo-

niere ein zeitlicher Fortschritt zu erkennen, der

sich bei den Liebesgedichten, wie C. mit Recht

sagt, durch die Entwicklung des Seelenromans

natürlich erklärt, nicht so aber bei der Ein-

fügung jener anderen Dichtungen.

Nun ist aber dieses chronologische Prinzip

freilich nicht mit jener Ausschliesslichkeit durch-

geführt, wie Pakscher glaubte. Einerseits ist

zuzugeben, dass der Dichter es, wie in der

Sammlung der Epistolae de rebus familiaribus,

nicht so genau damit genommen hat, dass er

nicht manches Versehen dabei hätte durchgehen

lassen. Andererseits ist zweifellos, dass er einer

Anzahl von Stücken auch dem Inhalt nach ihre

Stelle gegeben hat, wie sich besonders im An-

fang des ersten und am Schluss des ersten und

des zweiten Theiles zu erkennen giebt. So
finde ich denn auch heute noch richtig, was ich

1886, che noch der Streit über die Anordnung
des Canzoniere entbrannt war, in meinen »Ber-

liner Handschriften der Reime Petrarcas“ aus-

gesprochen habe (S. 55, 58): „Aus der Liste

(der datirbaren Gedichte) geht hervor, dass

das, freilich keineswegs fehlerlos durchgeführte,

Grundprinzip der Anordnung im Canzoniere das

chronologische ist“, aber „wir haben neben dem
historischen Prinzip gewiss ein anderes von

künstlerischen Rücksichten ausgehendes an-

zuerkennen“. Ausserdem möchte ich auch

noch, besonders für die zweite Hälfte beider

Theile, dem Zufall, welcher bei der Herstellung

der Reinschrift dem Dichter bald die eine, bald

die andere frühe Dichtung in die Hände führte,

einen gewissen Spielraum lassen. Endlich bleibt

als ungelöstes grosses Räthsel immer noch die

Stellung der beiden Sonette Aspro core und

Signor mio caro. Ich freue mich, dass C.s

sorgfältiges und an feinen Bemerkungen reiches

Buch wenigstens in der Hauptsache mit meinen

Ansichten übercinstimmt.

Auch gegen den anderen Aufsatz Cesareos

mLc Poesie voigari del Petrarca “ wendet sich

der französische Forscher, und mit gutem Recht.

Den Mittelpunkt dieser Untersuchung bildet der

Gedanke, dass Petrarca nicht Laura allein zum
Gegenstand seiner poetischen Huldigungen ge-

macht hat, sondern dass wir im Canzoniere auch

die Spuren sonstiger Liebesverhältnisse nach-

weisen können, ja, dass eine Anzahl von Ge-

dichten ursprünglich an andere Frauen gerichtet

waren und erst später vom Dichter fälschlich

mit Lauras Adresse versehen worden sind. Ce-

sareo scheint ihm ein solches Verfahren nicht

eben schwer anzureebnen, und es würde in der

Tbat bei manchem Dichter, dessen leichtbe-

schwingtes Herz seine Lieder von der einen

zur andern trägt, nicht viel besagen, ob ein

einzelnes Gedicht dieser oder jener Dame ge-

widmet war. Anders bei Petrarca, der uns in

Versen und in Prosa oft und ernsthaft betheuert,

dass der einzigen Laura seine Liebe gehöre

und immer gehört habe, und der in seiner italie-

nischen Dichtung diese Liebe als Leitfaden sei-

nes Lebens erscheinen lässt. Hier wird für den

nicht unwissenden Leser auch die Freude am
Kunstwerk nothwendig mit davon abhängen, ob

der Dichter wahres Empfinden ausspricht oder

ob alles nur ein leeres Reden ist. Glücklicher-

weise dürfen wir nun des Dichters Empfinden

für tiefer und wahrer halten, als Ces. es uns gelten

lassen will. C. hat die meisten der von ihm ge-

äusserten Bedenken und angeblichen Beweise

gegen die einzige Liebe zur Laura schon wider-

legt. Eingehender ist es jetzt eben durch E. Si-

cardi geschehen in der Schrift Gli Amori esira-

vaganli e molteplici di Francesco Petrarca e

VAniore ttnico per inadonna Laura de Sode,

Mailand, 1 900.

Der zweite Aufsatz Ces.s „ Dante e il Petrarca“

bemüht sich, nachzuweisen, dass der Canzoniere

in nicht geringem Maassc unter dem Einfluss

der Dantischen Lyrik steht. Unter den zahl-

reichen Parallelen aus beiden Dichtern sind nur

ganz wenige, die einigermaassen überzeugend

für einen solchen Einfluss sprechen. Das Ge-

meinsame erklärt sich ungezwungen aus der

Atmosphäre, in wr elcher die eine wie die andere

Dichtung erwachsen ist. Natürlich aber wird

Niemand leugnen wollen, dass Petrarca aller

Wahrscheinlichkeit nach die Sonette und Can-

zonen Dantes gekannt hat.
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Der dritte Aufsatz mPer un verso del Pe-

trarca

*

hat es nicht sowohl mit Petrarca zu

thuzi, als mit der Frage, ob die älteste italie-

nische Dichtung mit Recht als sizilianische be-

zeichnet wird, und spricht sich in bejahendem

Sinne aus.

Zwei Appendici beschäftigen sich mit dem
chigianischen Codex L V 176, auf welchen Pak-

scher die Aufmerksamkeit gelenkt, hat und mit

der Petrarcaausgabe Mesticas.

Nach dieser allgemeinen Uebersicht der

Schrift Ces.s (einer der umfangreichsten in der Pe-

trarcalitteratur der letzten Jahre) wäre noch

Vieles im Einzelnen zu sagen, und der Ref. im

Besonderen hätte sich gegen manchen ungerecht-

fertigten Angriff zu verwahren. Doch gehört

solche Detailkritik nicht hierher.

Dem Ruche C.s dagegen wird man auch im

Einzelnen meist zustimmen können. In Einem
freilich nicht: der Vf. spricht mir (S. 3) neben
De Nolhac ein Verdienst an der Wiederauf-
findung des Autographs in der Vaticana zu.

Dieses Verdienst gebührt vielmehr Pakscher,

welcher sich und der deutschen Wissenschaft
leider das andere hat entgehen lassen, nach
diesem Manuskript nun auch die erste brauch-
bare Ausgabe des Canzonicre zu veröffentlichen.

Breslau. C. Appel.

Geschichtswissenschaften.

W. Drumann, Geschichte Roms in seinem Ucber-
gange von der republikanischen zur monarchi-
schen Verfassung oder Pompeius, Caesar, Cicero
und ihre Zeitgenossen nach Geschlechtern u. mit genea-
logischen Tabellen. 2. Auf!., hgb. von P. Groebe.
I. Bd.: Aemilii — Anton ii. Berlin, Gebr. Born-
traeger, 1899. VIII u. 484 S. 8®. M. 10.

Der durch seine Dissertation über die Ge-
setze und Senatsbeschlüsse des Jahres 44 v. Chr.
sowie durch mehrere Artikel in der Pauly-
Wissowaschen Realencyclopaedie in Fachkreisen
wohlbekannte P. Groebe hat die dankenswerthe
neue Herausgabe des berühmten Drumannschcn
Geschichtswerkes übernommen. Das Werk war
seit lange vergriffen, und es konnte zweifelhaft
erscheinen, ob eine Neuauflage ein Bedürfnis
sei. Zu seiner Zeit war ja der Werth des
Buches ganz unbestreitbar gewesen und zwar
nach zwei scheinbar ganz entgegengesetzten
Richtungen hin. Erstens enthielt es eine Stoff-
sammlung, die, mit eisernem Fleisse und seltener
Gelehrsamkeit zusammengebracht, jedem Spezial-
forscher als unentbehrlicher Wegweiser gedient
batte. Zweitens hatte cs durch seine scharfe
oft mitleidslose Kritik und die entschiedene
Stellungnahme des Verfassers in politischen und
persönlichen Fragen, z B. der Beurteilung Cice-
rus, lebhafteste Bewegung und eine Unruhe, die
heute noch fortwirkt, in der wissenschaftlichen

Welt hervorgebracht. Aber nach beiden Seiten I|

hin schien das Werk doch jetzt veraltet. Die
|[

Forschung der letzten 65 Jahre — die erste 1

Auflage ist 1834f. erschienen — war in vielen

Einzelfragen über Drumann hinausgekommen, und

cs konnte gefragt werden, ob es praktisch sei

auf das alte Kleid den neuen Lappen zu setzen.

Und was andrerseits an der Auffassung der

Dinge und Personen im Grossen dauernden Werth

hatte, das schien in dem weit glänzenderen Ge-
(

wände Mommsenscher Geschichtschreibung dem

Fachmanne wie dem gebildeten Publikum über-

haupt längst bekannt gegeben zu sein.

Aber hier zeigt sich so recht der dauerhafte

Werth wirklich gediegener Leistungen: Wer die

Mommsensche Auffassung von der Entwicklung

dieser Periode der römischen Geschichte auf ihre

Berechtigung hin quellenmässig prüfen will, kann

das auch heute noch nur — oder doch wenig-

stens bei weitem am leichtesten — auf dem

Wege über Dr. Denn nur hier sind Tbatsacben

und Auffassungen, soweit das überhaupt möglich

ist, überall quellenmässig belegt. Und aus eben-

diesem Grunde wird auch der Spezialforscher,

welcher in die Geschichte der Zeit und die Zu-

sammenhänge der einzelnen Thatsachen tiefer

einzudringen sucht, als man bisher eingedrungen

war, auch jetzt noch immer und immer wieder

auf Dr. zurückgeführt.

Mit um so grösserer Freude ist die Neuauf-

lage zu begrüssen, die uns den alten Freund in

modernem Kleide zeigt. Nichts war beim Ge-

brauche der ersten Auflage lästiger als die Zitate

nach veralteten Auflagen der Schriftsteller, nach

veralteten Inschriften- und Münzwerken, die nicht

nur unkritisch, sondern meist auch sehr schwer

erhältlich sind. Der Ersatz durch dasjenige Ma-

terial, welches dem heutigen Stande der Wissen-

schaft entspricht, ist gerade bei einem N^ch*

schlagebuch wie Dr. mehr als eine Aeusscrlkh-

keit: es ist für den Forscher ein grosser Unter-

schied, ob er Pighius, Gruter, Ursinus, VaiUaut

und ähnliche Autoren, oder ob er das Corpu»

inscriptionum, Mommsens Röm. Münzwesen uou

Habeion zitirt findet. Die wissenschaftliche Ar

beit wird dadurch ebenso erleichtert, wie >«

Zitate selbst in vielen Fällen vereinfacht und

verkürzt.

Diese ganze Neuredaktion ist mit Genauig eit

und Praezision durchgeführt. Wichtiger um

schwieriger war natürlich die inhaltliche

zung des gelehrten Apparates nach den Ke>u

taten der neuesten wissenschaftlichen Ar *•

Durch die Auffindung einer Lebensbeschreibung

des späteren Kaisers Augustus von Nicolaus vo

Damascus und durch die allgemein zutn um

bruch gelangte Ansicht von der Echtheit *

Brutusbriefe sowie durch anderweitige ^ ernl

^
rung des Quellenmaterials im Einzelnen war $c

Dr., besonders was die Zeit nach Caesars
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betrifft, vielfach ein ganz neuer Boden geschaffen

worden, und auf ihm hatte sich die Spezialfor-

schung tüchtig getummelt. Gerade für den ersten

Band der neuen Auflage war diese vielfach in

Zeitschriften zerstreute Litteratur zu sammeln und

zu sichten. Beide Aufgaben sind vom Hgb. mit

Fleiss und Umsicht in Angriff genommen, wenn
ihm auch Einzelnes, wie z. B. der Aufsatz von

Domaszewski über die Heere der Bürgerkriege

(Neue Heidelb. Jahrbücher IV), entgangen zu

sein scheint. Da weiteres Eingehen auf Details

hier ausgeschlossen ist, so sei über die Thätig*

keit des Hgb.s nur im Allgemeinen bemerkt: er

registrirt lediglich die Ansichten und stellt sie

einander gegenüber, wenn ihm die Frage noch

nicht genügend geklart erscheint; er nimmt mit

Entschiedenheit und ohne Rücksicht auf die Per-

son Stellung, wenn er die Wahrheit erwiesen

glaubt, und er tritt in mehr als einem Falle mit

selbständiger und meist motivirter Ansicht auf

den Plan. Bei einem Werke, das wie das Dr.sche

einen so nach allen Seiten hin abgeschlossenen

Charakter hat und die individuellen Ansichten

seines Verfassers so treu wiederspiegelt, musste

sich als ganz besonders wichtig die Frage auf-

drängen, wie dieser bedeutende neue Stoff dem
Ganzen einverleibt werden könne, ohne die

Eigenart des Buches zu zerstören. Der Hgb.

hat in Uebereinstimmung mit der Verlagsbuch-

handlung den einzig richtigen Weg cingcschla-

gen, den Text Dr.s unangetastet zu lassen,

„abgesehen von den wenigen Fällen, wo ein

offenbarer Irrthum kurzer Hand berichtigt

werden konnte“. So ist uns der unverfälschte

Dr. mit seinen Ecken und Kanten erhalten ge-

blieben. In den Anmerkungen dagegen hat der

Hgb. die Resultate der neueren Forschungen

nachgetragen, wo sich das mit kurzen Worten

thun Hess. Grössere Aenderungen und Zusätze

hat er dagegen in den Anhang verwiesen, bi

diesem liegt denn nun auch thatsäcblich der be-

deutendste Theil der eigenen Geistesarbeit des

Hgb.s. Der Anhang umfasst 85 Seiten, von denen

über 60 allein dem einen Jahre nach Caesars

Tode gewidmet sind. Wenn man bedenkt, dass

der erste Band das ganze lange und thatenreiche

Leben des Antonius als Hauptgegenstand enthält,

so erscheint das ein merkwürdiges Zablenver-

hältniss, und man erwehrt sich zuerst nicht des

Gedankens, dass der Hgb. sein speziellstes Ar-

beitsgebiet auf Kosten der übrigen Zeiten etwas

stark bevorzugt habe. Indessen verliert die

Sache viel von ihrem auffallenden Charakter,

wenn man ins Auge fasst, dass das soeben er-

wähnte neue Quellenmaterial fast ausschliesslich

in diesen Zeitraum fällt, dass hier die meisten

Kontroversen der modernen Forschung liegen,

und dass gerade dieser Abschnitt im Leben des

Antonius durch die erst in letzter Zeit systema-

tisch erschlossene und für die Zeitgeschichte ver-

wandte Korrespondenz Ciceros mit einer Helle

erleuchtet wird, die wir sonst nur in der neuen

Geschichte zu finden gewohnt sind.

Die neue Auflage mit ihren Verbesserungen

und Zusätzen wird von allen Freunden alter Ge-
schichte mit Befriedigung zur Hand genommen
und aus der Hand gelegt werden. Wir wünschen

dem Werke raschen und erfreulichen Fortgang.

Strassburg. J. Kromayer.

A. Bertram, Geschichte des Bisthurns Hildesheim.

I. Bd. Hildesheim, A. Lax, 1899. 522 S. gr. 8°. M. 10.

Nach seiner Festschrift „Die Bischöfe von

Hildesheim“ (DLZ. 1897, Sp. 424), lieferte Dom-
kapitular Dr. Bertram einen werthvollen Beitrag

in der Abhandlung „Hildesheims Domgruft und

die Fundatio Ecclesie Hildensemensis“ usw. (Hild.,

Lax, 1897. 4°). Sie bietet mit philologischer

Sorgfalt zum ersten Male den vollständigen Text
einer um 1100 abgefassten und von dem Säch-

sischen Annalisten benutzten Gründungsgeschichte

und knüpft daran gründliche Forschungen über

die Baugeschichte des Domes vor 1200 und

Mittheilungen über die Gräberfunde bei Restau-

rirung der Domgruft.

Der jetzt vorliegende erste, bis 1503 rei-

chende Band einer Bisthumsgcschichte, welche

ein zweiter abschliessen soll, will „eine übersicht-

liche Geschichte des Bisthums Hildesheim in einer

auch für weitere Kreise anziehenden Darstellung“

geben. In seinem „dem Volke gewidmeten“

(S. 5) Buche wirkt der gelehrte Vf. auf Herz

und Sinn des Lesers durch eine Fülle prächtig

ausgeführtcr Bilder von Bau- und Kunstdenkrnä-

lern aus Stadt und Diözese, die frühzeitig das

Hildesheimer Kind anregten. Mit cindringendem

Kunstverständnisse und in treffender Form wird

diese wichtige Seite der Entwicklung erläutert.

Dabei will cs uns freilich dünken, als ob von

den Attributen „anmuthig, reizvoll, fesselnd, an-

ziehend“ u. dergl. ein überschwänglicher Gebrauch
gemacht sei.

Aus seinem Buche „Die Bischöfe von Hildes-

heim“ hat B. einzelne Abschnitte, wie über die

Andreaskirchc, die Klostcrreform und Nicolaus

von Cusa im Wesentlichen in das neue Werk
übernommen. Jenem gegenüber ist dieses in

Anlage und Durchführung vertieft und behandelt

nach einer Einleitung über die Urzeit, die Ein-

führung des Christenthums in Sachsen und die

Gründung der Hildesheimischen Kirche besonders

eingehend die hervorragenden Bischöfe und ihren

Antheil an der Reichsgeschichte.

Es ist durchaus anzuerkennen, dass der Vf.

auf Schritt und Tritt die gleichzeitigen Quellen

zu Rathe zieht. Mit grossem Fleiss hat er die

Chroniken und den reichen Urkundenvorrath

durebgearbeitet, die in den letzten zwei Jahr-

zehnten zu Tage gefördert worden sind, auch

die Mühe eigener Archivstudien hat er nicht ge-
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scheut. Die Ergebnisse seiner Forschungen ha-

ben denn auch ohne Zweifel die Vergangenheit
des Bisthums in vielen Punkten dankenswerth
aufgehellt. Die erhebliche Schwierigkeit, inner-

halb von Einzelbiographien den mannigfaltigen

Stoff übersichtlich zu verarbeiten, hat B. geschickt

dadurch zo überwinden gesucht, dass er die

Hauptseitcn der bischöflichen Wirksamkeit und
die gleichzeitig hervortretenden Erscheinungen in

Abschnitte gruppirt, deren Ueberscbriften das
vorausgeschickte Inhaltsverzeichnis wiedergiebt.

Als Abschluss der gewählten drei Perioden bis

Anfang des 12., Mitte des 15. und Beginn des
16. Jb.s dienen zusammenfassende Rückblicke.
Ist es an sich begreiflich, dass in einer Bisthums-
geschichte vom Standpunkte des Vf.s die Grün-
dungen, Stiftungen, Orden, überhaupt alle Aeusse-
rungen des kirchlichen Lebens in den Vorder-
grund treten, so kommt doch hier die Entwick-
lung so bedeutsamer Städte wie Hildesheim,
Braunschweig und Goslar, ihrer Verfassung und
Politik zu kurz. In fortschreitendem Maasse be-
schränkt sich die Darstellung nach dieser Rich-
tung hin auf knappe Zusammenstellungen urkund-
licher Nachrichten, und wenn eine wichtige Streit-
frage zwischen Bischof und Stadt (1440) einge-
hender behandelt wird, ist der städtischen Klage-
punkte im Einzelnen kaum gedacht. So lehrreich
andererseits die kirchengescbichtlichen und dog-
matichsen Ausführungen am Schlüsse des Bandes
für den Historiker sind, so wird doch gegenüber
einer idealisirenden Schilderung in glühenden
Karben die nüchterne Beurtheilung der Zustände
am Ende des Mittelalters berechtigt bleiben.

Wenn S. 411 bemerkt wird. Nicolaus von
Cusa habe 1451 die Tafel mit dem Vaterunser,
Ave Maria, dem Glauben und den zehn Geboten
in der Lambertikirche aufgehängt, „um eine ein-
heitliche richtige Aussprache dieser Gebote im
Volksmunde zu fördern*, so suchte doch viel-
mehr der Kardinallegat durch dieses Mittel neben
den Strafen der Unkenntniss des Volkes abzuhelfen.
Wo eines Predigtverbotes wegen Irrlehren gedacht
wird (S. 470), vermisst man die Erwähnung des
Ketzerrichters, von welchem die in der Note er-
wähnten Stadtrechnungen melden. Zu der Visita-
tion des Neuwerkklosters in Goslar (S. 430) sei
auf den Druck Ztschr. des Hist. Vereins für Nieder-
sachsen 1 895 S. 329 ff. hingewiesen. Aus der Litte-
ratur sind dem Vf. mancherlei Schriften entgangen.

Mit dem
J. 1503 schliesst wie dieser Band

auch Hermann Adolf Lüntzels Geschichte der
Diözese und Stadt Hildeskeim ab. Ein Vergleich
allein seiner Zusammenstellung über den Personen-
bestand des Domkapitels mit der sorgfältigen
Mitgliederliste bei B. (S. 458 lies Goltern st.
Gottorne) lehrt, wie erweitert unsere Kenntniss
seit jenem verdienten Forscher ist, dessen Werk
trotzdem seinen Werth behält.

Hannuvcr
- R. Doebner.

Geographie, Länder- und Völkerkunde,

E. Löffler, Die Geographie als Universitätsfach.

Zunächst im Anschluss an einen Vortrag im Stu-

dentenverein. Kopenhagen. Lehmann & Stage (Leip-

zig, Otto Harrassowitz), 1899. 32 S. kl. 8*. M. 0,60.

Der Vf. hat das grosse Verdienst, durch jahr-

zehntelangen Kampf gegen eingewurzelte Vor-

urtheile der Geographie in Dänemark eine offi-

ziell anerkannte Stellung als selbständige Wissen-

schaft errungen zu haben. Erst 1898 wurde an

der Universität Kopenhagen ein Ordinariat für

Geographie errichtet und Prof. Löffler über-

tragen, der sich namentlich auch durch das erste

den neueren Methoden entsprechende Lehrbuch

der Geographie in dänischer Sprache bekannt

gemacht hat. Aus diesen Verhältnissen heraus ist

das vorliegende Bächlein, im Anschluss an einen

Vortrag im Studentenverein, erwachsen; cs ist eine

in erster Linie an die Landsleute des Vf.s ge-

richtete Vertheidigungsschrift der neueren Geo-

graphie, deren Geschichte, Berechtigung, Auf-

gaben und Methoden in kurzen Zügen vorgeführt

werden. L. sieht die eigentliche Aufgabe der

Geographie in der Länderkunde, zu der die

„Allgemeine Erdkunde“ nur eine Art Einleitung

sein soll. Der Ref. ist damit insofern einver-

standen, dass augenblicklich thatsäcblich eine

regere Bearbeitung der Länderkunde nach den

neuen Methoden unbedingt nöthig ist, da sie in

der Entwickelung etwas hinter der Allgemeinen

Erdkunde zurückgeblieben ist; es fehlt durch-

gehends noch an länderkundlichen Werken,

welche die theoretisch angenommenen Methoden

praktisch bethätigen. Auch wird die Länder-

kunde der Geographie von keiner anderen

Wissenschaft streitig gemacht. Doch hat, nach

Ansicht des Ref., auch die Allgemeine Erdkunde

ihre selbständige Berechtigung: sic hat aus den

Einzelthatsachen der Länderkunde die geogra-

phischen Gesetzmässigkeiten abzuleiten, durch

die wieder die Länderkunde erst zur Kette von

Ursache und Wirkung wird. Sic darf dann frei-

lich nicht bloss als eine Art Präpadcutik aulgc-

fasst werden, als eine Zusammenstellung des

Wissenswerthen aus den verschiedenen Höfs*

Wissenschaften.

Der Vf. betont ferner mit Recht die grosse

Bedeutung der Geographie in unserer Zeit der

Spezialisirung als Sammelstelle verschiedener

Forschungsgebiete, und tritt dem Vorwurf ent-

gegen, dass dadurch der Geograph zu umfassen ,

daher ungründlich werde; der Geograph brau<- *

eben von seinen Hilfswissenschaften nur e

stimmte Theile zu beherrschen, ohne Spezial

in jeder Hilfswissenschaft zu sein. Freilich muss

der Geograph seine Wissenschaft als Lebens

Studium betreiben; Dilettantismus ist hier »oc

gefährlicher als in anderen Wissenschaften.
0,1

besonderer Wichtigkeit für den geograpbisc ea
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Unterricht ist die Anschauung, die durch Studien-

reisen und Lehrsammlungen zu fördern ist; da-

gegen muss das Publikum sich entwöhnen, in

jedem weit Gereisten co ipso einen Geographen
zu sehen. Zum Schluss räth der Vf., bei einer

nothwendig werdenden Doppelbesctzung der geo-
graphischen Lehrstühle die Theilung nicht nach
Theil Wissenschaften, auch nicht nach „ Allgemeiner

Geographie“ und „Länderkunde“ — wodurch
der eigentliche Inhalt der Geographie negirt

werde — sondern nach Erdräumen vorzunehmen;
jedenfalls eine Anregung, die weiterer Diskussion

empfohlen sei.

Bonn. A. Philippson.

Rechts- und Staatswissenschaften.

John L. Tildsley, Die Entstehung und die öko-

nomischen Grundsätze der Chartistenbew'egung.
[Sammlung nationalökonomischer und statistischer Ab-

handlungen des staaLswissenschaftlichcn Seminars zu
Halle a. S., hgb. von Joh. Conrad. XIX.] Jena,

Gustav Fischer, 1898. IX u. 139 S. 8°. M. 3,50.

Das grösstenthcils noch unverwerthete Material,

welches die Bibliothek des Britischen Museums
über die Chartistenbewegung enthält, weist einen

so beträchtlichen Umfang auf, dass der Vf. sich

noch nicht an eine Geschichte der ganzen Be-

wegung wagen zu dürfen glaubte, sondern sich

darauf beschränkt hat, die wirthschaftlichcn Ur-

sachen der Bewegung und die sozialökonomischen

Grundanschauungen ihrer Führer darzustellen.

Da nach der erst erwähnten Richtung hin (neues

Armengesetz, Zehnstundenbewegung, allgemeines

Elend der Arbeiterklasse infolgo des Ueberganges

zum Fabrikbetriebe, Wirtschaftskrisen, Steuer-

druck u. dgl. m.) wesentlich Neues nicht mitgetheilt

werden kann, konzentrirt sich das Interesse des

Lesers naturgemäss auf die noch weniger be-

kannten volkswirtschaftlichen und sozialpoliti-

schen Ueberzeugungen eines Feargus O’Connor

und J. Bronterre O’Brien. Beide Männer stehen,

wie die meisten auf sozialem Gebiete tätigen

Engländer jener Zeiten, im Banne der Ideen

Robert Owens, weisen aber doch auch manche

beachtenswerte Eigentümlichkeit auf. O’Connors

Losung lautet: Back to the lattd! Heftiger Geg-

ner des Industriesystems erblickt er die wahre

Grundlage zum Gedeihen und Glücke eines Vol-

kes im Ackerbaue. Ein möglichst grosser Bruch-

teil des englischen Volkes soll in der Land-

wirtschaft Beschäftigung finden und auf eigener

Scholle, in kleinen Farmen, mittelst Spatenkultur

eine solche Steigerung der Bodenerträge bewirken,

dass England der fremden Zufuhren in Bezug auf

die Nahrungsmittel entbehren kann. So wird der

das Landleben liebende Engländer seinem „natür-

lichen Berufe“ zurückgegeben und vor dem
Fabriksysteme errettet, so wird die industrielle

Reservearmee aufgesogen und dem gewerblichen

Arbeiter ein menschenwürdiges Dasein gesichert

werden. Merry old England wird seine Aufer-

stehung feiern. — Begreiflicherweise stehen unter

diesen Umständen die Chartisten der antiagrari-

schen Freibandelsbewegung skeptisch, selbst

geradezu feindlich gegenüber. Sie wollen nichts

wissen von einer Ausdehnung des internationalen

Handels, jener Politik, mittelst deren man „eine

Insel verhungernder Bettler zur Herrin der Welt
zu machen sucht“. Während so O’Connor der

heissen Sehnsucht des englischen Arbeiters nach

landwirtschaftlicher Thätigkeit Ausdruck gab —
wie die Volkstümlichkeit der Bodenverstaat-

lichungspläne in England beweist, ist diese Sehn-

sucht auch heutigentags noch vorhanden — rich-

tete O’Brien sein Hauptaugenmerk auf inflationi-

stische und staatssozialistische Maassregeln, wie

Verstaatlichung der grossen Industriemerke, der

Kanäle, der Eisenbahnen, der Gas- und Wasser-

leitungen.

Diese Andeutungen werden den interessanten

Inhalt des Buches erraten lassen.

Leider ist die Form, in welcher dieser Inhalt

geboten wird, nicht erfreulich. Der Vf., dessen

Muttersprache englisch ist, steht mit dem Genius

der deutschen Sprache auf äusserst gespanntem

Fusse. So muss der Leser wahre sprachliche

Monstra über sich ergehen lassen. Hier das

Beispiel einer Satzkonstruktion: „Die Idee war,

wie die Führer der Arbeiterklassen später immer

behaupteten, dass, wenn sie sich mit der Mittel-

klasse zusammentäten, um die Vorteile zu er-

langen, welche durch die Akte der Mittelklasse

gewährt werden würden, dass die Mittelklassen,

nachdem sie zur Macht gelangt wären, den

Arbeiterklassen die weiteren Reformen, nach

welchen sie strebten, zugleich mit solchen Ge-

setzen, die ihre Lebensbedingungen erträglicher

machen würden, sichern würden“ (S. 3). Wenn
Gewerkvereinc gemeint sind, wird von „Handels-

verbindungen“ oder „Handelsunionen“ gesprochen.

Der Streik der englischen Maschinenbauer wird

als der Kampf der Ingenieure um den Acht-

stundentag bezeichnet. Aninuthig ist auch die

Bildung Fairlagelohn und Fairtagesarbeit. Zahl-

los sind namentlich bei den Eigennamen die

Druckfehler: jHassan Senior statt 2Vassau Senior:

Owne statt Owen; Fielder statt Fielden, Marx
Weelsly Review statt Matix Weekly R.; Weib

statt Webb usw. Solche Mängel sollte ein Buch,

das Johannes Conrad herausgiebt, m. E. nicht

enthalten.

Zürich. H. Herkn er.

Konrad Hellwig, Die Verträge auf Leistung

an Dritte. Nach deutschem Reichsrecht unter be-

sonderer Berücksichtigung des Handelsgesetzbuchs.

Mit einer Einleitung (über das römische Recht) und

mit einem Anhänge (die Erbverträge zu Gunsten

Dritter). Leipzig, A. Dcichert Nachf. (Georg Böhme),

1899. XVII u. 682 S. 8°. M. 12.
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Eine Monographie, und noch dazu eine solche
von fast 700 Seiten, Ober daB so oft behandelte
Thema der Verträge zu Gunsten Dritter muss
unleugbar besonderen Werth besitzen, wenn sie

auf allgemeinere Beachtung Anspruch erbeben will.

Dem vorliegenden Werke sind indes solche Vor-
züge zu eigen, dass man ein etwaiges Vorur-
teil schon nach wenigen Seiten vergisst und
dem Vf. mit nicht nachlassender Aufmerksamkeit
gern bis zu Ende folgt. Es ist ohne' Zweifel
wie die umfassendste, so auch die bedeutendste
aller bisherigen Arbeiten über das in Krage
stehende Gebiet, geeignet, uns sowohl in der
Grundauffassung eines interessanten und schwie-
rigen Rcchtsinstitutes nachhaltig zu fördern, wie
auf die einzelnen dazu gehörigen Kille ein helles
Licht zu werfen. Das Buch zeigt zugleich in

musterhafter Weise, wie die Schätze der bisheri-
gen Litteratur und Judikatur für die junge
Wissenschaft des bürgerlichen Rechts fruchtbar
gemacht werden können, ohne doch der selb-
ständigen Bedeutung des letzteren irgend etwas
zu nehmen. Ich stehe nicht an, Hellwigs Mono-
graphie für eine der allerwertbvollsten zu er-
klären, welche die deutsche Zivilistik seit Ema-
nation des Bürgerlichen Gesetzbuches aufzu-
weisen hat.

Von dem reichen Inhalt kann hier höchstens Eini-
ges angedeutet werden. Zunächst über die Grund-
auffassung des Vf.s einige Worte. Er geht zu-
treffend nicht vom Recht des Dritten, sondern
von dem des Promissars (Versprechens-
empfängers) aus. Entweder hat nur er das
Recht, die Leistung an den Dritten zu fordern,
bezw. daneben nur statt dessen der Schuldner
das Recht, an diesen zu leisten; dann ist der
Dritte einfach Empfangsbevollmächtigtcr

( cr-
mächtigcndeVerträge zu Gunsten Dritter“)-
die Leistung an ihn befreit den Schuldner so’
als wenn er an den Promissar geleistet hätte.
Nur indirekt liegt darin zugleich eine Leistung
des Promissars an den Dritten, indem das ihm
Zugeflossene mit seinem etwaigen Anspruch
gegen den Promissar verrechnet wird. Umge-
kehrt ist es in dem scharf davon zu scheiden-
den Fall, dass der Schuldner an den Dritten
zur Iilgung von dessen Anspruch gegenüber
dem Promissar leistet; dann wird zunächst dieser
und nur indirekt das Kausalverhältniss des Schuld-
ners zum Promissar gelöst. Die Unterscheidung
ist namentlich wichtig wegen der Zuständigkeit
der Konditionen, wenn eine der vorausgesetzten
Kausalbeziehungen nicht in Ordnung ist. Sie
sind nicht gegen bezw. für den Vertreter (d h

S
m
chuld

8t'n

v

Ka
".,

dcn Drit,e"' « weiten den
Schuldner), sondern gegen bezw. für den Ver-

J' f
r“r

> gegeben. Anders,wenn die Vollmacht selbst nicht in Ordnung war.Den bloss ermächtigenden stehen die be-rechtigenden Verträge zu Gunsten Dritter

gegenüber. Auch bei ihnen bleibt aber neben
dem Dritten als Berechtigter der Promissar,

beide sind Gesammtgläubiger im Sinne der

von J he ring aufgestelltcn „aktiven Solidarität“.

So richtig diese Hervorhebung des Rechtes des

Promissars ist, so scheint H. mir seine Bedeu-

tung doch zu übertreiben, wenn er daraus fol-

gert, dass der Promissar das Recht des Dritten

durch Verfügung über die Forderung, insbeson-

dere durch Erlass, noch beseitigen könne.

Praktisch wäre das ein höchst bedenkliches

Ergebniss; cs wird aber auch theoretisch nicht

gefordert. Der Erlass zerstört die Obligation

doch offenbar nur als ein vom Berechtigten

selbst der realen Leistung gleichgestelltes Surro-

gat derselben, und es ist daher konsequent,

dass der Gesammtgläubiger, weil ihm die den

Schuldner befreiende Empfangnahme der Leistung

zusteht, auch durch Erlass das Gesammtschuld-

verhältniss vernichten kann. In unserem Fall

aber konnte der Promissar zwar auf Leistung

klagen, indess nicht auf Leistung an sich,

sondern nur auf solche an den Dritten. Würde

demnach eine Leistung an ihn den Schuldner

nicht befreien, so kann der Promissar auch da-

durch diese Wirkung nicht herbeifübren, dass er

sich ohne reellen Empfang für befriedigt erklärt.

Indem H. den grossen Unterschied unseres

Falles der „aktiven Solidarität“ von der ge-

wöhnlichen Gesammtgläubigersehaft übersieht,

komrfit er zu einem unhaltbaren Ergebniss.

Ob ermächtigender, ob berechtigender Ver-

trag zu Gunsten Dritter vorlicgt, ist nach dem

Gesetzbuch Auslegungsfragc. Aber vortreff-

lich weist H. nach, dass es bei der Feststellung

nicht sowohl auf den selten fassbaren kon-

kreten Parteiwillen ankommt, als vielmehr

darauf, „was nach der Auffassung des Verkehrs-

und Rechtslebens als der Zweck eines Vertrags

der vorliegenden Art erscheint“, S.

Im Einzelnen glaubt er für das Recht des Dritten

vermuthen zu sollen einmal überall da, wo der

Promissar in einer im Vertrage erkennbar aus-

gedrückten Weise dem Dritten lediglich eine

unentgeltliche Zuwendung machen will, im71

andern da, wo ein direktes Recht des Dritten

für den Promissar selbst „wegen der Verschie-

denheit des Erfüllungsortes vom Aufgabeort ton

Interesse ist“, S. 152.

Wichtig ist auch bei der zweiten Klasse der

Verträge zu Gunsten Dritter die energische Be-

tonung des doppelten KausalVerhältnisses,
einnu

des zwischen den beiden Kontrahenten, dann

des zwischen dem Promissar und dem Dritten

bestehenden. Fehlt dieses, so kann der 1 rü*

missar vom Dritten selbst dann kondiziren, wenn

dieser dem Schuldner gegenüber bereits ein w*

entziehbares Recht erworben hatte, S. 343. Die

Kausalbeziehung kann insbesondere auch •«

einer letztwilligen Zuwendung an den Dritten
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begründet werden — das ist der interessante,

nach H. schon in einigen Römischen Stellen

auftretende Fall des sog. „fideicommissum a debi-

tore relictum“ — ein eigenartiges, formlos gü-

tiges Geschäft von Todes wegen, das keiner

der gewöhnlich allein aufgeführten letzlwilligcn

Verfügungen untersteht.

Um von dem überreichen Einzelinhalt des

Buches wenigstens ungefähr eine Vorstellung zu

geben, weise ich nur noch darauf hin, dass

sich darin u. a. ausführliche und durchweg sehr

werth volle Erörterungen finden über Erfül-

lungs- und Schuld übernähme — deren

Wesen der Vf. in beachtenswerter, wenn schon

nicht völlig überzeugender Weise als stets im

Vertrage zwischen Gläubiger und Ueber-
nehmer beruhend darzuthun versucht, also ähn-

lich wie v. Blume — über D eposition zwecks

Schuldbefreiung und Sicherheitsleistung; über

den Eintritt des Erwerbers eines Grund-
stücks in die Rechte und Pflichten des Ver-

mieters — ein Punkt, in dem ich dem Vf.

freilich nur zum Theil folgen kann —
;

dann

über die Transport v ertrage und über die

Versicherung auf fremde Rechnung.
Im Anhang wird mit Recht der erhebliche

Unterschied des sog. Erbvertrages zu Gunsten

Dritter von den gewöhnlichen Geschäften dieser

Art vorgeführt. Bei jenem „wirkt die Partei-

vereinbarung nicht als Grund der Zuwendung,

sondern nur insofern, als der erklärte Zuwen-

dungswille des Erblassers fortwirkt, falls er

ohne Zustimmung des anderen Paciscenten

widerrufen wird“, S. 622 . In der Grundauf-

fassung des Erbvertrages, in dem H. mit

Hart mann kein materiell einheitliches Geschäft

sieht, sondern ein durch den Vertrag unwider-

ruflich gemachtes Testament, stimme ich ihm

wenigstens in gewissem Sinne bei; ich sehe im

Erbvertrage freilich nicht, wie Hartmann und der

Vf., ein quantitatives, aber ein qualitatives

plus gegenüber dem Testament, in dem dieses

implicite enthalten ist — eine Auffassung, wo-

durch sich die Möglichkeit einer Konversion

ungezwungen ergiebt, ohne dass cs doch zu der

immerhin bedenklichen Zerreissung des Erbver-

trages in zwei ganz geschiedene Bestandthcile

kommt.

Die „Einleitung“ steht gegenüber dem eigent-

lichen Inhalte des Werkes m. E. an Werth und

überzeugender Kraft der Ergebnisse einiger-

maassen zurück, und auch das muss einiger-

maassen verwunderlich erscheinen, dass H. von

ihr aus unmittelbar zum neuen Recht übergeht,

ohne bei der interessanten germanischen Rechts-

entwicklung zu verweilen. Doch das soll uns

die Freude an der schönen Leistung nur wenig

stören.

Berlin. Paul Oertmann.

Kunstwissenschaften.

V. Schultze, Die Quedlinburger Itala-Miniaturen

der Königlichen Bibliothek in Berlin. Fragmente

der ältesten christlichen Buchmalerei. München, C.

H. Beck, 1898. 44 S. 8° mit 7 Taf. u. 8 Textbild.

M. 15.

Bei der Spärlichkeit der erhaltenen altchrist-

lichen Miniaturen sind auch zuwachsende dürftige

Reste sehr werthvoll. Die vier Quedlinburger

Einzelblätter, jetzt in Berlin (ein fünftes, nur

Text, in Quedlinburg) beanspruchen nach mehre-

ren Seiten hin ein besonderes Interesse. Die

14 Bilder (12 sind hier veröffentlicht), in . der

Technik an die Cottonbibel erinnernd, sind noch

theilweise mit Malanweisungen versehen, die übri-

gens schwerlich vom Schreiber der Handschrift

stammen. Sie gehören I. II. Sam. und I. Kön.

an: wir haben hier die ersten Beweise, dass

auch diese Bücher illustrirt wurden. Sehr wahr-

scheinlich auch die übrigen alttestamcntlichcn

Schriften, wenigstens soweit sie in den Lektio-

nen verwendet wurden. Schon die Darstellun-

gen auf Goldgläsern mit ihrem illustrirenden

Charakter, z. B. das Bild Hiobs, weisen darauf

hin. Dass unser Bilderkreis gerade durch alt-

testamentliche Darstellungen erweitert wird, ist bei

der überwiegenden Bedeutung des A. T.s und dem
Vorherrschen des alttestamcntlichcn Bildstoffes bis

ins 5. Jh. kein Wunder. Ein Vergleich mit den

Wandfresken und der Charakter der Buchstaben

— wie wenig auch Majuskeln zu einer detaillir-

ten Zeitansetzung herangezogen werden dürfen

— weisen über diesen Termin zurück, so dass

wir hier die ältesten Proben der christlichen

Schriftmalerei überhaupt vor uns haben. Sie

sind im Abendlande entstanden und verknüpfen

so die ältesten Miniaturen, die wir bis jetzt für

das Abendland hatten und die frühestens an die

Wende des 6. zum 7. Jh. zu setzen sind, init

den Anfängen der christlichen Kunst. Auch um
sie in ihrer abendländischen Eigenart zu erfassen,

wie für die andern Fragen bietet die kürz-

lich erschienene Ausgabe des Virgilcodex (Vat.

3225) lehrreichste Vergleiche.

Wir lernen jetzt immer mehr westliche und

östliche Kunst abgrenzen. Sichere Unterlagen

werden wir erst haben, wenn die klassische

Archäologie sich mehr der Untersuchung der

römischen Denkmäler zugewendet und für alle

Gebiete der künstlerischen Thätigkeit die Eigen-

tümlichkeiten der römischen Kulturprovinzcn

herausgestellt hat.

Strassburg i. E. Johannes Ficker.

Notizen und Mitteilungen.

Im Verlage von Franz Kirchheim in Mainz erscheinen

von jetzt an Forschungen zur Christi. Litteratur-

u. Dogmcngesch., hgb. von A. Ehrhard u. J. P.
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Kirsch. Das neue Organ hat den Zweck, Wissenschaft!.
Publikationen auf d. Geb. d. gesammtcn theol. Littgesch.,
d. Alterth., d. Mittelalters u. d. Neuzeit, sowie der christl.

Dogmengesch.
, aus den kathol. Gclehrtenkreisen dtsch.

Zunge zu sammlcln. Die „Forschungen“ erscheinen in
zwanglosen Heften von etwa 8— 10 Bogen, und jedes
Heft wird in der Regel eine Arbeit enthalten. Vier Hefte
bilden einen Band; Abonnementspreis fürd. Band: 16.Mark.

Die dtschc Regicrg hat d. Palais Schliemanns
in d. Phidiasstr. in Athen für 400000 Francs angekauft
u. wird dort d. dlsche archiiol. Institut unterbringen.

Der Archäologe Dr. Schneer hat in Gragnano b.
Neapel e. röin. Palast aus d. 2. Jh. nach Roms Er-
bauung mit kostbaren Mosaiken, Heizwasserröhren
usw. aufgedeckt.

In Ossero auf d. Insel Cherso ist e. Satnmlg von
475 Münzen entdeckt worden, die sich auf d. Zeit vom
J. 254—4 v. Chr. erstreckt, und mit Ausnahme von 3
Quinären lauter Denare enthält. Der Schriftsteller Fran-
cesco Salata hat c. Katalog davon herausgegeben.

Gelehrte Gesellschaften und Vereine.
In d. Oktobersitzg der Gesellsch. f deutsche Litt.

zu Berlin, die eine Goethe -Nachfeier hilden sollte, las
Hr. Erich Schmidt e. Brief von Tischbein an Lavaler
Uber Goethes Aufenthalt in Rom vor; Hr. Richard M.
Meyer suchte einige Spruche von Goethe in nähere
Bezichg zu s. Leben zu setzen, Hr. Max Morris gab
e. neue Erklarg d. Schuhu in Goethes .Vögeln“, Hr.

n
*° *\n * ower sPr®ch üb. Goethes Sprachgebrauch und

Hr. Reinhold Steig gab einige Nachtr. zum Brief-
Wechsel d. Hzgs Karl August mit Goethe.

\m Verein /. Volkskdc zu Berlin hielt am 27. Ok-
tober Hr. Richard M. Meyer c. Vortrag üb. Goethe~ Volkskdc Hr. Wemhold erläuterte eiserne
Weihegnben aus d. St. Leonhardskirche im Lavantthale
(Kärnten).

In i. Gestllsch. /. Erdkiic zu Berlin hielt am 4. No-
temlwr Hr. v. Wrangel] aus Petersburg e. Vortrag üb.
d. Eisbrecher .Vermag- u. Hr. Bernhardt gab geo-
graph. u. geolog. Mitthlgn üb. d. dtschc Nyssas-Gebiet.

In d. Sitzg d. Jurist. Gestllsch. zu Berlin am II. No-
vember sprach Hr. Karl Hilse üb. d. unabweisbare

mobiren"
11'^' AuSdeh"s d ' Hllf>pnicht auf d. Auto-

Personalchronik.
Ernennungen. Auszeichnungen usw.

tw^
n
u
U

|T',.

V0
!l

Si
.

t
,*!en ualv Dr - Faulhaber in d.

theol. Fakult d, Umv. Würzburg, Lehrer Dr. Dyroflam Luitpold-Gyran. in München in d. philos. Fakult. d.
«bPnvatdozz. habilitirt. — Als l-crtscbs“f" ’f.
d - Prof- »m Gymn. Emestinum Dr. Ru-

( oib„
Kh

r
r

ä „fü? Vorslnnd <1- hcrr.ogl. Hibhoth. in

IW nT'lt
d ' Prild 'kllt Oberbibliothekar, d. Bibliothekar

i, zum Vertreter d. Vorstandes
Prof- Ur ' lehrend Pick zum

PH«no n i
Z
?,

Münzkabinets ernannt worden. -
WhV K. Zwi.r.in« an d. Univ. Graz als o. Prof.L dtsche Sprache u. Litt, an d. Univ. Freiburg i d Schw

Rufern AO Prof. f. engl. Philologie !„ A Um*!
Harm! ,

Sarrazin zum o. Prof, ernannt - Dr.

ta m d ll

Un,,
v
hV Ium au - >‘™f- f- National,ohon. an d. Univ. Kiel ernannt. - Pnvatdoz DrBauer a d. Teehn. Hoehach. in Brünn z äord Prof

f. Nationaiokon. a. d. Univ. Basel berufen.

Todcsfülle:
Superintendent Karl Krummacher, am 2. Novbr

Regierung!,,. Gat

Neu erschienene Werke,
vom i. bis ». November in der Redaktion emgclwfcn.

Albert. P., Steinbach bei Mudau. Freibujv i. B
Lorenz & Waetzel. M. 3.

Apokryphen, D., u. Pseudcpigraphen d. A. T.s
übs. u. hgb. v. E. Kautzsch. 25.- 28. Lief. Freibunt
i. B., Mohr (Siebeck). Je M. 0,50.
Blum, H., Neu -Guinea u. d. Bismarck- Archipel. E.

wirthschaftl. Studie. Brl., Schoenfcldt & Co. M. 5.

Bourgel, P., Oeuvres completes. Critiquc. I. Essais
de Psychologie contemporainc. Paris, Pion. Fr. 8.

Braun müh I. A. von, Voriesgn üb. Gesch. d. Togo-
nomelric. I. Th. Von d. ältest. Zeiten bis z. Erfind*

d. Logarithmen. Lpz., Teubner.
Briefwechsel zw. C. Frdr. Gauss u. Wotfgang

Bolyai, hgb. von Frz. Schmidt u. P. Stäckel. Ebda.

^

Castle, Ed., Die Isolirten. Varietäten e. htterar.

Typus. Brl., Alexander Dunckcr. M. 2.

Cross, W. L., The Development of tbe Engtisb

Novel. New York, Macmillan Company.
Dugnst, F., I.es Iois sociales devant le droit naturci.

Paris, Giard & Bricre. Fr. 0,75.

Euripidis Fabulae. Edidd. R. Prinz et N. Wecklein.

Ed. altera. I, 1. 2. Lpz., Teubner. M. 2,40 u. 2.

Festschrift zum 70. Geburtstage Moritz Canlors.

Zugleich 9. Heft d. Abhdlgn z. Gesch. d. Mathem.,

hgb. v. M. Curtzc u. S. Günther. Ebda.
Festschr. z. Feier d. Knthüllg d. Gauss-Webw-

Denkmals in Göttingen. [D. Hilbert, Grdlagen c, Geo-

metrie. — E. Wiechcrt, Grdlagen d. Elektrodynamik.]

Ebda. M. 6.

Fleischer, 0., Mozart. [Geisteshcldcn. 33.) Brl.,

Ernst Hofmann & Co. M. 2,40.

F oltin, A., Unsere Kinder. Winke zur Erziehg.

Stttg., Grciner & PfcifTcr. M. 0,60.

Friedrich, P., Christus. E. epische Dichtg. Brl,

J. Harrwitz Nf.

Gaede, U., Schillers Abhdlg „Ueb. naive u. senti-

mentalische Dichtg.“ Brl., Alexander Dunckcr. M. -•

Geizer, H., D. Genesis d. byzant. Themen verfassg-

[Abhdlgn d. Kgl. sächs. Ges. d. Wiss. Phil. -hist. kl.

XVIII, 5.] Lpz., Teubner. M. 4,40.

Gonggrijp, J. R. P. F., Kitab Amtsal. Maleisch-

hnllandsch Lecs- en Leerboek. Zwolle, W. E. J. Tjecnk

Willink.

Guilland, A., L’AlIcmagne nouvdlc et ses hislorictis

(Niebuhr — Ranke — Mommsen — Sybcl — Treitscbkej.

Paris, Alcan. Fr. 5.

Hase, K. von, Kirchgesch. Lief. 7. 12. Aull

Lpz., Breitkopf & Härtel. M. 0,50.

Heydenreich, Ed., D. älteste Fuldaer CartuUr im

Staatsarchive zu Marburg, d. umfangreichste Dcokmul

in angelsächs. Schrift auf dtsch. Boden. Lpz., Teubner.

His, W., Protoplasmastudien am Salmoiuöenkern.

[Abhdlgn d. kgl. suchs. Ges. d. Wiss. Mnth.-pbys- Kl

XXV, 3.] Ebda. M. 5.

Historie, DanmarksRiges, af J. Stccnstrup u.A. 62. H.

Koph.. Bojesen. Kr. 1.

Hochheim, Erz., Ueb. e. Art d. Erzeugg der Kur-

ven 3. Klasse mit c. DoppcUangcnte. Lpz-, Teubner.

Holm, K., Meine Welt. Gedichte. Brl.. Calv»0-

M. 2.

Jahresber. d. Dtschen Mathematiker- Vercinigs;. '!•

VII. Hgb. v. G. Hauck u. A. Gutzmer. Lpz.,

Kaufmann. D., Studien üb. Salomon ibn Gawrw.

[Jahresber. d. Landes • Rabbinerschule in Budapest - •

Schuljahr I898r99.)

König, A., D. sächs. Baunnvollenindustrie am tn •

d. vorig. Jahrh. u. währ. d. Kontinentalsperre. [Leip-

Stud. aus d. Geb. d. Gesch. 5, 3.) Lpz., Teubner.

M. 9,60.

Meyer, R. M., D. dLsche Litt. d. 19. Jh.s. |D. neiui-

zehnte Jahrh. in Dtschids Entwicklg. Hl.) N^., k*01»

Bondi. M. 10.
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Monarchie, D. ostcrr.-ungar., in Wort u. Bild. Lief.

335. Bukowina. 17. H. Wien, Holder. M. 0,60.

Monchamp, G., Une lettre perdue de Descartes.

[S.-A. aus d. Bullet, de 1‘Acad. roy. de Belgique (Classe

des lettres etc.). No. 8.1

Müller, O., Untersuchgn z. Gesch. d. attisch. Bür-

ger- u. Ehcrechts. [Jahrbb. f. klass. Philol. 25. Suppl.-

Bd. III. H.] Lpz., Tcubner.

Nazari, 0., I dialctti italici. [Manuali Hoepli.]

Mailand, Hoepli.

Nicati, W„ La Philosophie naturelle. Paris, Giard

& Briere. Fr. 3,50.

No hl, H., Schülerkommentar zu Ciccros Hede für

Sex. Roscius. Lpz., Freytag. Geb. M. 0,75.

Patin, A., Parmenides im Kampfe gegen Heraklit.

[S.-A. aus d. 25. Suppl.-Bd. d. Jahrbb. f. klass. Philol.]

Lpz., Teubner. M. 5.

Procksch, O., Ueb. d. Blutrache bei d. vorislamisch.

Arabern u. Mohammeds Stetig zu ihr. [Leipz. Stud.

aus d. Geb. d. Gesch. 5, 4.] Ebda.

Reuter, O., Ludw. Jacobowski. Brl., Calvary.

M. I.

Riemann, B., Ellipt. Funktionen. Mit Zusätzen hgb.

von H. Stahl. Lpz., Teubner. M. 5.60.

Kogge. Chr., Nimm u. lies! Bibi. Streifzüge u.

Charakterbilder. Stttg-, Greincr & Pfeiffer. Geb. M. 3.

Schmidt, O. E., Ciceros Villen. [S.-A. a. d. Neuen
Jahrbb. f. d. klass. Alterth. , Gesch. u. dlsche Litt. II.

Jahrg.] Lpz.. Tcubner.

Schubert v. Soldern, Zd., Bochara. Architekten.

Reiseskizzen. [S.-A. aus d. „Allgcm. Bnuzeitg“, H. 3,

1899.J Wien, Spiclhagcn & Schurich. M. 3.

Struck, W., Gustav Adolf u. d. schwed. Satisfaktion.

[S.-A. aus Histor. Viertcljahrsschr. II, 3. 4.) Lpz.,

Tcubner.

Zachariae. Th., Epilcgomcna zu d. Ausgabe d.

Mankhakosa. [Sitzgsber. d. k. Akad. d. Wiss. in Wien.

Phil. -hist. Kl. Bd. 141, V.J Wien, Gerolds Sohn

Komm.

Demnächst erscheinende Werke.
Aus dem Gebiete der

Theologie. Acta cnpitula gencralium ord. Praedic.

ab anno 1304 ad 1378. Stttg., Jos. Roth. Etwa M. 8,20.

— Braun, O., D. Buch Synhados. Ebda. Etwa M. 7,50.

— Forschgn z. Christi. Litt.- u. Dogmcngesch. ,
hgb.

v. A. Ehrhard u. J. P. Kirsch: Funk, F. X-, D. neu ent-

deckte Tcstamcntum Domini nostri Jesu Christi;

Künstle, E. Bibliothek d. Symbole in e. unedirten Hdschr.

d. 8. Jh.s; Wernigk, D. Gottes- u. Logoslehre d. Ori-

genes; Stiglmayr. P., D. Engellehrc d. Pseudo -Dionysius

u. deren Einfluss auf die mittclalterl. Theologie;

Ehrhard, A-, D. Theologen d. griech. Kirche vom 9. Jh.

bis zum Falle Konstantinopels; Wehofcr, P. H.. D.

thcolog. Stud. in Oesterreich unter Maria Theresia und

Joseph II.; MefTcrt, Fr., D. hl. Alphons von Liguori,

d. Kirchenlehrer u. Apologet d. 18. Jh.s; Scheiwiler,

D. Elemente d. Eucharistie u. deren Bedeutung in den

ersten drei Jahrhunderten; Beck, D. Trinitätslehre des

hl. Hilarius v. Poitiers; Kncib, Ph., D. Monarchianis-

mus u. d. röm. Kirche im 3. Jh.; Faulhaber, M., D.

exeget. Catcncn aus byzant. Zeit. Mainz, Frz. Kirchheim

Thilosophie. Wahle, R., Kurze Erklärg d. Ethik v.

Spinoza u. Darstellg d. definitiven Philosophie. Wien,

Braumüller. M. 3.

Litteratnrgeschichle. Lewald, Fanny. Gefühltes u.

Gedachtes (1838—88), hgb. v. L. Geiger. Etwa 30 Bog.

Dresden, Heinrich Minden. M. 6.

Geschichte. Akten. Preuss. u. österr., z. Vorgesch.

d. Tjähr. Krieges. Hgb. v. G. B. Volz u. G. Küntzcl.

Etwa 60 Bog. Lpz., Hirzel. M. 36. — Studien, Leip-

ziger, aus d. Geb. d. Gesch.; Curschmann, Hungersnöthe

im Mittelalter; Hashagcn, Otto v. Freising als Ge-

sch ichtsphtlosoph u. Kirchenpolitiker; Hoffmann, Beitr.

z. Gesch- Naumburgs a. d. Saale, vornehml. im Reformat.-

ztalter; Hoetzsch, Bcsitzverthcilg u. wirthschaftl. -soziale

Gliederg vornehml. d. ländl. Bevölkerg Sachsens im 16.

Jh.; Kittel, D. geschieht!. Weltanschauung W. v. Hum-
boldts im Lichte d. klass. Subjcctivism. d. Denker u.

Dichter von Königsberg, Jena u. Weimar; Leo, Unter-

suchgn z. Besiedlgs- u. Wirthschaftsgesch. d. thüring.

Osterlandes in der Zeit des früher. M.A.s. Lpz., Teubner.
— Pastor, L., August Reichenspcrgcr 1808—1895.
2 Bde. Freihurg, Herder. M. 20. — Posch in gcr,
H. v., Fürst Bismarck u. d. Diplomaten. Etwa 30 Bog.

Hambg, A.-G. (vorm. Richter), M. 12.

Geographie. F ischer, A., Streifzüge durch Formosa.

Brl.. B. Bchr. M. 10.

Rechtswissenschaft. Vormundschaftsrecht, D*

dtsche, mit besond. ßerücksichtigg d. preuss. Ausführgs*

bestimmgn. Zusgest. v. F. v. Schilgcn. Etwa 17 Bog.

Köln, Bachem. Etwa M. 4.

Zeitschriftenschau.

Theologie und Religionswissenschaft.

Dtsch-evgl. RiaU. 24, 1 1 . C. Lachenmann, Zum
Kampf um d. Relig. in Frankr. (Schl.). — Dechent, D.

Reichstag zu Worms nach d. Berichten d. Legates Ale-

ander. — G. Traub, D. Beziehgn von Brenz zu Luther

u. Melanchthon. — H. Wagner, D. Lebenswerth der

hl. Schrift. — J. Neumcistcr, D. Papstthum als Feind

d. Dcutschth. im früh. Mittelalter.

Neue kirchl. Zlschr. X, 11. H. Gur sch in g, D*

geistl. Amt u. d. sozialen Probleme d. Gegenw. (Schl.)-

— Noth, Schleicrmachers Reden üb. d. Relig. — Hac*
ring, Vom „Glauben an d. hl. Geist“.

Protestant. Monalsh. III, 10. K. Bon hoff, D.

moderne Mensch u. d. Relig. — H. Holtzmann,
Orello Cone's Paulus. — K. Manchot, Katholizism. u.

Protestantism. nach Konrad Furrer. — 0. Lorenz,
Zur kirchl. Statistik Dtschlds.

Zlschr. f. prahl. Theol. 1899, 3. Smcnd, Am-
brosius Blaurcrs Predigten üb. d. Apostolikum. — Kind,
Hat d. Innere Mission Anspruch, c. besond. Diaciplin

innerhalb d. prakt. Theol. zu bilden? — Friederike
Frickc, D. Laien-Biblia, e. Röthscl d. Katcchism.-Gesch.

— Baumgarten, „D. Christi. Welt“. — 4. Tcich-
mann, D. Neugestaltg d. evgl. Kirchen wes. in Frankf.

a. M. — Bauer, Bismarcks Reden u. d. Predigt.

Philosophie und Pädagogik.

Zlschr. f. Psychol. u. Physiol. d. Sinnesorgane.

XXI, 6. A. Pick, Psychiatr. Beiträge zur Psychologie

d. Rhythmus u. Reimes. — R. A. Reddingius, D.

Fixation. — R. Simon, Ueb. d. Wahrnehmg von Hellig-

keitsunterschicden.

Zlschr. f. d. dtsek. Unterr. 13, II. H. Bischoff,

D. Satzbau bei Heinr. v. Kleist. — H. Düntzer,

Goethes Entlassg von d. Leitg d. Weimar. Ilofthcatcrs;

Neue Textbcrichtiggn z. 2. Th. v. Goethes Faust. —
G. Klee, Wielands Gedicht „Sixt u. Klärchen“, s. ur-

sprgl. Plan u. s. Quelle. — G. Lene, Akrosticha in d.

dtsch. Litt. — P. Weizsäcker, Mittelalterl. Bildwerke

vom „Mann im Brunnen“. — H. Lessmann, Nachträge

z. Textkritik v. Goethes „Stella“.

Philologie und Litteraturgeschichte.

Revue celtique. 20, 4. E. Ernault, Sur 1c Credo

breton du XV e siccle; Tnble des principaux mots etu-

dies dans lc t. XX de la Revue celtique. — Wh. Sto-

kes, The Bodlcian Amra Choluimb chille. IV. — A.

Thomas, De quelques noms de lieux fran$ais d'originc

gauloisc. II. — J- Strachan, Old irish ioglenomon.

Byzanlin. Zlschr. VIII, 4. P. Orsi, Nuove Chiese

Bizantinc nel territorio di Siracusa. — H. Geizer, Zu
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d. Graeca Eusebir. —
- E. Kurtz, Zum Euchotogion d.

Bischofs Serapion. — A. 'U «»•

tptäpyr,c üi; koliy^ S-jtoc ri}' ‘Hpfrolöloo K'/dV/i-

*y,c ’KxxV.YjSia;. — I*. N. Papageorgiu, Zwei iamb.

Gedichte saec. XIV u. XIII. — J. Strzygowski, Zwei
weitere Stücke d. Morientafel z. Diptychon v. Murano.

Roman. Forsch#*. XI, 1. H. Stadler, Dioscorides

I.ongobardus (Cod. Lat. Monac. 337). •— G. Finamore,
Proverbi abbruzzesi. I. — Carolina Michaelis de
Vasconcellos, Zum Cancionero v. Modena. — H.

Wächter, D. Springer uns. lieben Frau. — W. von
Zingerlc, Ueb. c. afranz. Hdschr. zu Innsbruck; E.

nfranz. Liebesbrief in Prosa. — K. Vollmöllcr, „D.

Gesellsch. f. roman. Litt.“

Revue de Philol. /rauf, et de litiirature. XIII , 3.

L. Vignon, Les Patois de la region lyonnaise; les

pronoms de la l rc et de la 2« personne du pluriel. —
A. Dnuzat, Contribution ä la phonetique de 1*0 dans
Flnmenca. — L. Cledat, Sur les emplois de „meine".

Geschichte.

Ztschr. f. d. Gesch. d. Oberrheius. N. F. XIV, 4.

Fr. L. Baumann, D. Todtenbuch v. Salem (Schl.). —
H. Pfanncnschmid, Schloss Bilstein im Ohcrclsass.
— O. Winckelmann, Zur Gesch. Sleidons u. s.

Commentare. — K. Obser, E. Tagebuch üb. d. Zu-

sammenkunft d. Kurfürsten Karl Friedr. v. Baden mit

Napoleon I. in Mainz (Sept 1804). — B. von Simson,
Zu d. Aufenthalt d. verbündeten Monarchen in Freiburg

i. B. im Winter 1813<i4. — Chr. Roder, Zur Bau-

gesch. d. Münsters in Uebcrlingcn. — H. Funck, E.

Brief J. G. Schlossers an J. C. Lavater. — A. Schulte,
Zu d. oberrhein. Chronisten d. M.A.s.

Arckivio slorico siciliano. XXIV', 1. 2. M. La
Via, Le cosi dette „Colonic lombarde“ de Sicilia. —
M. Di Martino, Una spedizione in Noto nel 1647. —
S. Chiaramonte, La rivoluzione e la guerra Messincsc
dcl 1674)8 (cont.). — G. Paolucci, Rosolino Pilo. —
R. Stanabba, Di un cod. delle consuetudini e dei pri-

vilegi della Cittä di Messina — G. Ln Corte, lato et

latina.

Geographie, Länder- und Völkerkunde.

Globus. LXXV1, 18. P. Kahle, Zur Entnahme
von Höhen aus Karten mit Höhenlinien. — Hutter,
Folit. u. soziale Verhältn. bei d. Graslandslammen Nord-
kameruns. — A. Vicrkandt, D. Eingeborenen Tas-
maniens (nach Ling Roth'. — W. Sicvcrs, D. Schieds-

spruch üb. d. Grenzstreit zw. Venezuela u. Britisch-

Guinea. — D. dtsche Kolonie Hansa in Südbrasilicn.

The Scoitisk Geograph. Magazine. October. J.

Murray, Address to the Geograph Section of the Bri-

tish Association. — Fanny Bullock Workman,
Ascent of the Biafo Glacier and Hispar Pass: two Pio-
neer Ascents in the Karakoram. — The British Asso-
ciation «nt Dover, 1899.

Staats- und Rechtswissenschaft.

Arch. /. kathol. Kirchenrecht. 79, 4. L. Wahr-
wund, „Actor et rcus* (Schl.). — J. Freisen. Kirchl.

Kheschlicssungsrecht in Schlesw.-Holstein seit Einführg
d. Reformnt. bis heute. — K. A. Geiger, D. kirchcn-
rcchtl. Inhalt d. BGB. f. d. dtsche Reich. — J. Chr.
Jod er, D. Beichtvateramt in Frauenklöstern (Schl.).

Dtsche Juristen- Zig. IV, 18. G. Planck, D
Haftg d. Erben f. d. Nachlossverbindlichktn. — E.
Freund, Amerikan. Rcchtsleben. — P. Laband, D.
gegenwärt. Stand d. Lippeschen Thron 'olgefrage. — 21.
K. v. Lilienthal u. M. Stenglein, Ueb. d. Entwurf
e. Gesetzes z. Schutze d. gewerbl. Arbcitsvcrhältn. —
Schultzenstein, Die polizeirechtl. Bedtg d. § 544
d. BGB.

Jahrbb. /. Nalionalökon. u. Statistik. Hl. F. 18, 4.
J. E. George, D. \

r
crhältn. d. Kohlenbergbaues in d.

Verein. Staaten, mit besond. Bezugnahme auf d. Lage

d. Bergarbeiter seit d. J. 1885. — H. Ortloff, Vor-

schläge z. Abänderg d. Einkommensteuergesetze. — A.

Tschuproff, Eisenbahnen in Russld. — M. Diez-

mann, D. Aussenhandel d. Verein. Staaten im Rech-

nungsjahre 1898. — 0. Fcsty, D. Hilfskassen vereine

unt. d. verschied. Regicrgn d. letzt. Jahrh. in Frkr. u.

d. Gesetz v. 1.4. 1898. — K. Anton, Kolonialwisscn-

schaftl. Unterr. an d. Rechtsfakultäten Frkr.

Soziale Praxis. IX, I. Gencralversammlg d. Ver.

f. Sozialpolitik in Breslau: G. Schmollcr, Eröflfngns-

worte; Verhdlgn d. Vereins. — A. Dix, D. Verthcilg d.

Industricbevölkerg u. d. Volksgcsundh. — 2. E. Muen-
sterberg, Arbcitseinrichtgn f. Zwecke d. offen. Armen-

pflege. — J. H. Zanten, Entwurf c. Wohngs- u. e.

Gesundheitspflege -Gesetzes in d. Niederlanden. — Fr.

Schotthöfer, D. Ausstand in Creuzot — Pfingst-

horn, Miethcrstatistik d. Stadt Hamburg.

Archivio giuridieo. N. S. IV
r

, 2. R. de Ruggcro,

La dclegazionc in Diritto romano. — L. Barassi,

Sulla responsabiliti per inadempimento delle obbligaziuni

(fine). — F. Luzzatto, Sopra il contributo di Aristo-

tile al problcmn della differenziazionc dcl Diritto. — P.

Sabbadini, La questione degli organici. — L. Zdc-

kauer, Sui frammenti di duc manoscritti delle costitu-

zioni egidiane nell' Archivio notarile di Maccrata.

Allgemeines.

Dtsche Rundschau. 26, 2. J. von Verdv du

Vernois, lm Hauptquartier d. 11. (schles.) Armee 1866

unt. d. Oberbefehl Sr. Kgl. Hob. d. Kronprinzen Friedr.

Wilh. v. Preussen. I!. Einrücken in Böhmen. Treffen

v. Nachod. — P. Schultz, A. Schopenhauer in s. Bc-

ziehgn zu d. Naturwissenschftn. — P. Hevse, Jugend-

erinnerungen. II. König Max u. d. alte München. I.
—

Frau von Krüdener. I. — H. Oldenberg, D. Litt. d.

alten Indien. I. D. Poesie d. Veda. IV—VII (Schl.).

— Parallelen z. Dreyfus-Prozess (1794 u. 1899).

Götting. geh Anz. Septbr. P. Corssen, Ed. von

der Goltz, E. textkrit. Arbeit d. 10. bezw. 6. Jh.s (s.

DLZ. 1899, Nr. 26). — E. Diehl, Maurenbrecher,

Forschgn z. lat. Sprachgesch. u. Metrik. I. — L. Ra-

dermacher, Eurip. Fabulae. edidd. R. Prinz et N.

Wecklein. — A. Jülichcr, D. sog. K'irchgesch. d.

Zacharias Rhetor in dtsch. Uebersctzg hgb. v. K. Ähren*

u. G. Krüger. — F. Frensdorff, Hansereccsse. ul-

Abth. VI. — Th. Husemann, Th. Husemann, D.

Köln. Pharmakopoen u. ihre Verfasser. — K. Haebler.

F. Hümmerich, Vasco da Gama u. d. Entdeckg d-

Seewegs nach Ostindien.

D. Nation. 17. 3. Frdr. Holdermann, E.

badische Lamltagsgesch. (von Leonhard Müller. I- Th.

D. Anfang d. landständ. Lebens i. J- 1819). — Frt

Ben dt, D. modern. Sprengstoffe. — H. Welti, Musr-

krit. Glossen. — 4. S. Günther, D. Berliner Gco-

graphenkongress. — 5. B. Minzen, Zur Kulturgesc- -

Russlds. — A. Meinhardt, D. Vierlande u. d. vier-

liindcrinnen.

Prcuss. Jahrbb. October. O. Harn sek, Zu 0»
thes 150. Geburtstag. - K. Seil, D. Wissenschaft..

Aufgaben c. Gesch. d. Christi. Relig. — A. Neuberj,,

Hildesheimer Kunst. — T. Kellen, D. Massenvertn»

d. Volkslitt. — H. Delbrück, Russisch Polen. - r.

Wendland, Element. — M. Lorenz, D. Individualem,

in d. Kunstkritik.

Blackivood's Magazine. October. J. Conra^’

Jim: a Sketch. — London. — St. Gwinn, Tnrec

in the Granuaile. — Zack, On Trial (conc!.).
—

in Fiction. — France To day.

The Quarterly Review. October. The

of Australia. — A Place in the Country- —

the Family Compact. — Matthew Prior. —

Federation

. pitt nod

Leonard

f
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da Vinci. — Zebras, Horses, and Hybrids. — Scott and
his French Pupils. — Studies of the „Forty-Five*. —
The Food of London. — William Morris, Poet and
Artist — The Future Conclave. — A Note on the Peace
Conference. — British Supremaey in South Africa.

The Westminster Review. October. The Dreyfus
Cast. — On which side art thou? — J. Herlihy, The
Record of the Session. — The Contagious Diseases Acts

(Women). — A. L. Casscrlcy, A Note on Massinger.
— C. Pringle, Sarnia Felix. — T. M. Hopkins, Cor-

poral Punishment in Schools. — „Vox Clamantis*.
The Motive« of Agnosticism. — E. Haughton, Falls-

cics of the inoculators. II.

Revue critique. 33, 42. R. Duval, La littcrat.

svriaque. — C. Brockel mann, Gesch. d. arob, Litt.

I. — E. Sicardi, Gli amori estravaganli e molteplici

di Francesco Petrarca c l'Amore unico per madonna
Laura de Sade. — M. Reymond, La sculpture florcn-

tine, sccondc moitie du XV« siecle. — J. E. Spingarn,
A hist, of literary criticism in the Renaissance. — D.

Menant, Behramji M. Malabari, un reformnteur parsi

dans l’hist. contcmporaine de l’Indc. — A. Lebon,
Cent ans d’hist. intcricure (1789—1895). — K. Bae-
deker, Spanien u. Portugal. — J. Schöpfer, Voyage
ideal en italie; l’art ancien et Part moderne. — Fr.

Mastelloni, Errori non errori in fatto di grammatica.
— 43. C. Holzhey. D. Buch d. Könige; D. Psalmen
erkl. v. B. Duhm; Keclesiastes by T. Tylcr; J. D.

Prince, A critical commentary on the Book of Daniel.

— E. Nestle, Einfiihrg in d. griech. N. T. 2. Aull.;

B. VVeiss, Textkritik d. 4 Evglien; F. Fi cid, Notes
on the Translation of the N. T. — D. Apokryphen u.

Pscudepigraphen d. A. T.s, von E. Kautzsch. II.— 14.

Lief.; D. Frngmcntcnthargum hgb. von M. Ginsbur-
gor (s. DLZ. 1899, Nr. 27); Festschr. zu Ehren v.

Prof. M. D. Chwolson. — C. C. Uhlenbeck. Kurzge-

fasst. ctymolog. Wtb. d. altind. Sprache. 11. — F.

Sommer. D. Komparationssuffixe im Latein, (s. DLZ.
1899, Nr. 42). — F. Holthausen, Altsächs. Elcmcntar-

buch. — R. Steffen, Enstrofig nordisk Folklyrik i

jaemfocrcndc Framstaellning. — F. Godefroy, La
lettre M du Complcment de l'ancienne langue fransaise. —
44. J. Lange, Darstellg d. Menschen in d. älter, griech.

Kunst, übs. v. Mathilde Mann. — Euripidcs, Der

Mütter Bittgang, übs. von U. v. Wilnmowitz-
Moellcndorff. — P. Pachaly. D. Variation im Heliand

u. in d. altsachs. Genesis. — Deutsche Privatbriefe d.

M.-A.s, hgb. v. G. St ein hausen. I (s. DI.Z. 1899, Nr.

5). — Paquicr, L’Univ. de Paris et Phumanismc au

debut du XVI« siecle. Jerome Aleandre. — Memoires
du Chevalier de Quincy, p. p. L. Lecestre. — V.

Schroeder, L’abbc Prcvost (s. DLZ. 1899, Nr. 44).

— A. Leitzmann, Aus Lichtenbergs Nachlass. — G.

Lcnotrc, Un agent des princes pendant la Revolution.

Le marquis de la Roücrie. — E. Ritter, Notes sur Ma-
dame de Stael. — G. Bigoni, La cadutn della repubblica

di Genova nel 1797. — H. Bischoff, Ludwig Tieck

als Dramaturg (s. DLZ. 1899, Nr. 39). — E. Guitlon,
Nos ccrivains militaires. Il e Serie. — G. Larroumct,
Nouveiles ctudes d’hist. et de critique dramatique. — J.

j

Baechtold, Kleine Schriften, hgb. v. Th. Vetter. —
!

A. Justice, A propos de Pinfailtibilite du pape. — E.

! Panzncchi, Conferenze e discorsi. — G. Deschamps,
Le malaise de la democratie. — Graf F.-U. Wrangel,
Les Maisons souveraines de PEurope.

Revue des deux mondes. 15 Octobre. Th. Bcnt-
zon, Malentendus. — E. Daudet, L'ambassade du
Duc Decazes (1820—21). I. Apres la chute. — C.

Bellaiguc, Les epoques de la musique. L’antiquite.

— G. Bonet-Maury, L’ecole primaire cn Angleterre.

— Ed. Blanc, Journal de route cn Asie Centrale. Du
Ferganah cn Kachgaric. — Ch. Bcnoist, Lc pouvoir

• judiciairc dans la Democratie.

La Civiltä Caltolica. Quad. 1183. Lettre Ency-

clique de Sa Saintetc lc Pape Leon XIII aux Archevcqucs

ct au clergc de France. — Se la Sovranitä dcl Papa
: sia effettivn o soltanto onoriftca. — II Concordato tra
1

il Primo Console e Pio VH. I. — Delle Lettcre spuric

: di Lorenzo Ganganelli. — II Camposanto di Pisa. —
II Museo Egizio Vaticano e gli Obelischi egiziani di Koma.

Nuova Autologia. 16 Ottobre. N. Gallo, Franc.

Carrara e la Scuola positive. — Cesira Pozzolini
Siciliani, Gitc autunnali: Castiglionc dei Pepoli. —
A. Rossi, La scconda spedizionc Ruspoli in Africa

(Fine). — C. Boito, Duc questioni d’artc: La Facciata

del Duomo a Milano e le Triforc del Palazzo dueale a
Vrenezia. I. — C. Hugucs, Imprcssioni suIPIstria. —
A. Bac Celli, Acquc c monti. Ceresoie Reale c il Gran
Paradiso. — Mali! de Scrao, Nel pnese di Gcsu.

Betlemmc. — U. Ojctti, Giovanni Segantini c Filippo

Palizzi. — t t f , 11 Crcdito agli Impiegati. — Gius.
Vigoni, Nel Municipio di Milano.

Berichtigung.

Wie mir Herr Professor Blümner freundlichst mit-

theill, ist der Einwand, den ich in Nr. 40 Sp. 1511

j

gegen seine Uebcrsetzung von Persius I 26 (nicht VII 26

wie dort verdruckt ist) erhöhen habe, nur durch einen

Druckfehler veranlasst. Die Ucbersetzung soll lauten

„wenn nicht, dass das Du weisst, ein anderer weiss"

und trifft also den Sinn des Originals vollkommen.

Breslau. F. S kutsch.

Anzeigen.

Erklärung.

Herr Privatdozent Dr. J. W. Nagl in Wien nimmt
in den von ihm herausgegebenen ‘Deutschen Mundarten’,

Band I, Heft 3, S. 248 Bezug auf meine Besprechung
von Schatz, Mundart von Imst, die in der Deutschen

j

I.itteraturzcitung XVIII , Sp. 1493—1495 erschienen ist.

Er macht mir daraus, dass ich seiner zahlreichen Ar-

beiten über die deutsch -österreichischen Mundarten bei

diesem Anlass nicht Erwähnung that, einen Vorwurf
und bemerkt im Anschluss daran: „Dem Ref. fällt es

nicht ein, sich mitSchmellcr etwa messen zu wollen;

wenn aber seine zahlreichen Arbeiten von einem jünge-

ren Laien als nicht einmal »etwas Aehnltches« ver-

schwiegen werden , so ist das vielleicht im materiellen

Wettkampfe für einen Gegner praktisch, nicht aber für

vertragliche Kollegen, die wir ja doch immer waren,

geziemend“.

Da diese Aeusserung verschiedene Deutungen zu-

liess, ersuchte ich Herrn Dr. Nagl um eine Interpretation.

In seiner Antwort theilte Herr Dr. Nagl mit, dass es

nicht seine Absicht gewesen sei. gegen mich mit jenen

Worten die Beschuldigung zu erheben, dass die Nicht-

erwähnung seiner Arbeiten auf einen Wettkampf in ma-

teriellen Fragen zurückgehe, sondern, dass nur ganz

im Allgemeinen der Gegensatz von materiellem und

wissenschaftlichem Wettkampf betont werden sollte.

Mit dieser loyalen Erklärung, die ich mit Zustim-

j

mung des Herrn Dr. Nagl zur öffentlichen Kcnntniss

I
bringe, ist die Angelegenheit für mich abgethan.

Wien, am 3. November 1899. Dr. M. H. Jcllinck.
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Verlag von Breitkopf&Härtel, Leipzig.

Franz Liszt’s Briefe
an die

Fürstin Carolyne Sayn -Wittgenstein.

Gesammelt und herausg. von La Mara.

(Liszt’s Briefe Band IV). Mit 2 Bildnissen.
XXIV, 520 S. 8\ geh. Mk. 8.— , in Leinwand

geb. Mk. 9.—.

Eine epochemachende Erscheinung, nicht nur in

der Musik* und der Brief- Litteratur. Das innerste

Seelenleben des unvergleichlichen Künstlers und
Menschen wird uns darin erschlossen. Der grosse
Roman, der in seinem Leben spielte, spinnt sich vor
unsern Augen ab. Ueber seine ebensoviel besproche-
nen als missverstandenen Beziehungen zur Fürstin
Wittgenstein liegen von der ersten Begegnung an
zum ersten Mal unmittelbare Zeugnisse vor. Von
ebenso grossem künstlerischen als psychologischen
Interesse, enthalten die Briefe ein Stück Seibstbio-
graphic, wie wir eine ähnliche von keinem unsrer
grossen Tonschöpfer besitzen.

In unserem Verlage erschien

:

Zur Frage der psychischen

Entwickelung der Kindersprache. 1

Von Dr. phil. Emil Rzesnitzek.

- 40 S. gr. 8°. M. 0 ,90 .
—

-

™
Breslau. G. P. Aderholz’ Buchhandlung.

Geschichtliche und statistische

Beiträge zur Frage der Gleichstellung

der Oberlehrer

mit den Richtern unterster Instanz.

Denkschrift

des Oldenburger Oberlehrer -Vereins.

66 s. gr. 8". M. 1,80.

Oldenburg i. G. Ad. Littmann.

Soeben erschienen:

Pel Cinquentesimo anno d’insegna-

mento di Enrico Pessina.
3
mV'

Napoli, Galleria Umberto 7 7.

Riccardo Marghieri.

Katalog
des

Inschriften -Museums von Athen

herausgogeben von der

Archäologischen Gesellschaft.

Bd. 1. Acropolis-lnschriften.

Heft I. Archaische Votwiiischriflf"

Hgb. von II. «. I.ol Hilft

155 S. 4° nebst 1 Scbrifttafel.

Athen. C. Beck.
Internat, und Univcrsitätsbuchh&n

Verantwortlicher Redakteur : Dr. Richard Böhme, Berlin. Verlag: Wilhelm Hertz (Bessersehc Buchha«lli»>6*

Berlin W. 9, Linkstrasse 33*34. — Druck von E. Buchbinder tn Neu-Ruppiu.

%

Digitized by Google



XX. Jahrgang Nr. 47.

UNI”

Pf'

Berlin, 25. November 1899.

DEUTSCHE LITTERATÖßZEITUNG
begründet von Professor Dr. Max Roediger,

herausgegeben

von

Prof. Dr. PAUL HINNEBERG.
Verlag von Wilhelm Hertz (Besserschc Buchhandlung),

Berlin W. 9, Linkstrasse 33/34.
Erscheint jeden Sonnabend Abonnementspreis

im Umfange von 2— 3 Bogen. vierteljährlich 7 Mark.

Preis der einzelnen Nummer 7S Pf. — Inserate die 2 gespaltene Petitzcile so Pf.; bei Wiederholungen und grösseren Anzeigen Rabatt.

Bestellungen nehmen entgegen: die Verlagsbuchhandlung. Berlin W.. Linkstrussc 33/34, sowie alle Buchhandlungen und Kaisorl.
PuM&mter. Die Deutsche Litlcraturzcitung ist in der deutschen Postzeitungs - Preisliste für 1099 unter Nr. las? eingetragen.

INHALT:
Theologie und Religionswissenschaft.

Naumann, Deuteronomium. (Ord.

Univ. Prof. Dr. theol. Wilhelm Aro-

wack. Strassburg.)

Sol tau, Eine Lücke der synoptischen

Forschung. (Privatdoz. Lic. Paul
Wer ule, Basel.)

Math cs ins, Luthers Leben in Pre-

digten. Ugb. von Georg Loeschc.

(Dekan Dr. theol. August Banr,
Weinsberg.)

Philosophie.

Seth, Man 's Place in the Cosmos
and other essays. (Ord. Univ.-

Prof. Dr. Ludwig Busse. Königs-

berg.)

Keutcl, Zweckmässigkeit in der

Natur bei Schopenhauer;

Damm, Schopenhauers Ethik im Ver-

hältniss zu seiner Erkenntnissichre

und Metaphysik. (Dr. Theodor
' Lorenz. Oxford.)

Unterrichtswesen.

Jahresberichte über das höhere
Schulwesen, hgb. von Rethwisch.

1896. (Gymn. • Prof. Dr. Rudolf
Lehmann, Berlin.)

Philologie und Llttoreturgeschichte.

Hart mann. Arabic Press of Egypt.

(Ord. Univ, -Prof. Dr. Ignaz Gold-

ziher, Budapest.)

D'Arbois de Jubainville, La
Civilisation des Geltes ct cellc de
l’cpopec homerique. (Ord. Univ.-

Prof. Geh. Reg. Rath Dr. Heinrich
Zimmer, Greifswald.)

Xcnophontis Expeditio Cyri rcc.

Oemoll. (Dr. Ernsl Richter, Berlin.)

Wessely, Schrifttafcln zur älteren

lateinischen Palaeographic. (Aord.

Univ.-Prof. Dr. Michael Tangl, Ber-

lin.)

Lublinski, Litteratur und Gesell-

schaft im 19. Jh. (Privatdoz. Dr.

Richard M. Meyer, Berlin.)

Mortensen ,
Medeltidsdramat i

Krankrike. (Ord. Univ.-Prof, Dr.

Werner Sötierhjclm ,
Helsingfors.)

Geschichte.

v. Zw i cd i nc k, Lambergschcs Archiv

zu Feistritz. I. (Archivvorstand Dr.
1

G. Tumbiill. Donaueschingen.)

Porsch, Beziehungen Friedrichs d.

Gr. zur Türkei. (Dr. G. B. Volz
,

j

Mitarbeiter an d. Polit. Corrcspon- ;

denz Friedr. d. Gr.)

Cozza- Luzi, Galileo Galilei. Trattato

del flusso e rellusso del mare;

Favaro, Nota intorno all* autografo

Galileiano del „Discorso sul flusso

e reflusso del mare". (Dr. Eutil

Wohlwill, Hamburg.)

Rechts- und Staatswissenscharten.

Luschin von Ebcngrcuth, Grund-

riss der österreichischen Reichs-

geschichtc. (Ord. Univ.-Prof. Dr.

Paul Puntschart, Graz.)

Max Ernst Maver, Kausalzusam-

menhang zwischen Handlung und
Erfolg im Strafrecht. (Ord. Univ.-

Prof. Dr. Karl v. Lilicnthal, Heidel-

berg.)
Kunstwissenschaft.

Hennig, Charakteristik der Ton-
arten. (Aord. Univ.-Prof. Dr. Oskar
Fleischer, Berlin.)

Notizen und Mittheilungen.

Gelehrte Gesellschaften und Personal-

Veränderungen, Inhalt neu erschie-

nener Zeitschriften, neu erschie-

nene und demnächst erscheinende

Schriften. Entgegnung von Arndt
und Antwort von Burdach.

Theologie und Religionswissenschaft.

O. Naumann, Das Deuteronomium: das prophe-

tische Staatsgesetz des thcokratischen Königthums

mit seinen Eingangs- und Schlussworten, aus der

prophetischen Geschichte und Theologie erläutert.

Gütersloh, C. Bertelsmann, 1897. XII u. 252 S. 8°.

M. 4.

Je stärker sich in dem letzten Jahrzehnt die

konservative Seite der Pfarrwelt gegen die Ver-

treter der historisch -kritischen Schule erhoben

und deren Ergebnisse mit dem Interdikt belegt

hat, mit um so grösserer Freude begrüssen wir

einen Vertreter dieser konservativen Seite, der

nicht mit Machtsprüchen die Gegner nieder-

schlägt, sondern der es versucht, in ehrlichem

offenen Kampf ihnen entgegenzutreten und an

seinem Theil an der Lösung der Probleme zu

I helfen. So sehr Naumann sich auch von der

historisch - kritischen Schule geschieden weiss,

überall tritt doch das ernste Bestreben hervor,

dem Gegner gerecht zu werden, ja, wenn man

seine früheren Arbeiten mit der vorliegenden

vergleicht, so zeigt sich, wie viel er inzwischen

um- bezw. hinzugelernt hat. Während er noch

i. J.
1890 mit dem Versuch hervortrat, die ganze

Genesis als das Werk Mosis zu erweisen, ge-

steht er heut das Verfehlte desselben unumwun-

den zu, und in der deutlichsten Weise tritt in

dieser Arbeit zu 'Page, wie viel er der kriti-

schen Schule verdankt. Jahrzehnte lang hat

Delitzsch das Deuteronomium auf Grund des
1

Selbstzeugnisses dieses Buches als mosaisch ver-

theidigt mit der Alternative der Mosaizität oder

des Betruges seines Verfassers. N. versucht

|
gar nicht mehr, die mosaische Abfassung zu ver-
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(heutigen, sondern unternimmt, zu beweisen,

dass das Urdeuteronomium (c. 12 — 26 ausser

21, 10—21. 22, 1— 23,1. 23, 16— 26. 24,

1 — 25, 19) mit einer Einleitung, für welche die

Du-.Anrede an ganz Israel charakteristisch ist,

zur Zeit des Ausgangs der Regierung Salomos

als das eigentlich prophetische Staatsgesetz des

theokratischen Königthums verfasst sei. Eine

zweite Ausgabe, welche mit der ersten die Du-
Anrede an das thcokratische Israel gemeinsam
hat, während sie sich andererseits mit der plu-

ralischen Anrede an die Glieder des nordisrae-

litischen Reiches wendet, stammt aus der Zeit

der prophetischen Thätigkeit des Elias und Elisa

und macht den Versuch, dies nördliche Reich
zur Annahme des Jahvekultus auf Grund des
Dekalogs und wesentlicher Bestimmungen des

Deut, zu veranlassen. Zur Zeit der Syrerkriege

arn Ausgang der Regierungszeit des Azarja-Usia

und in den Tagen Jerobeams II. unternimmt es

ein Dritter die Gedanken des Deuteronomiums
seinen Zeitgenossen nahezubringen. Da, wo sich

der Verfasser, E3 , an seinen Vorgänger Es an-

schlicsst, gebraucht er die pluralische, da, wo er

an Ei oder die alte Geschichte seines Volks an-

knüpft, verwendet er die singularische Anrede.
Die vierte Ausgabe endlich, der speziell 28, 69
— 29, 9. 29, 10— 15 zugehören, stammt aus
der Zeit des Josias, sein Verfasser verwendet
mit Vorliebe die Du -Anrede, aber in anderem
Sinne als Ei, der damit das ganze Volk an-
redet, während dieser das einzelne Individuum
vor Augen hat. — Man sieht, N. ist zum Theil
von ähnlichen Beobachtungen wie Steuernagel
ausgegangen, aber schwerlich ist es ihm ge-
lungen, seine kritischen Ansichten für einen wei-
teren Kreis überzeugend darzulegen. Der Haupt-
mangel seiner Arbeit besteht darin, dass es ihm
an einem objektiven, aus der Sache selbst ge-
nommenen kritischen Maassstabe fehlt, ein Mangel,
der sich auch in der Darstellung kenntlich macht,
insofern die Ausdrücke, die seine subjektive
Anschauung hervortreten lassen, uns zahlreich
entgegentreten. Leider zeichnet sie sich auch
sehr stark durch Unübersichtlichkeit und Breite
aus, sodass zu fürchten ist, dass diese Studie
nicht die Beachtung finden wird, auf die sie doch
immerhin Anspruch hat. — An Unrichtigkeiten
im Einzelnen fehlt es nicht. So schreibt N.,
dass in Ei nur vom götzendienerischen Astral-
kultus die Rede sei, auf ihn aber deute das
Richterbuch in der Richterzeit mit dem „golde-
nen Ephod“, das Gideon aus den goldenen Arm-
spangen der erschlagenen Midianiter verfertigen
liess, und mit dem „silbernen Ephod“, das Micha
in seinem Hause aufstellte. Es ist absolut
nicht ersichtlich, was das „Ephod“ mit dem
Astralkultus zu schaffen hat. Sehr stark ist N.s
Verwendung der historischen Rücher zu bean-
standen : verschiedene Aeusserungen scheinen

darauf hinzudeuten, dass er mit den hier vor-

liegenden Problemen nicht genau bekannt ist

sonst könnte er, da er ja doch die Vertreter

einer .anderen kritischen Richtung überzeugen

will, nicht ohne Weiteres Material verwenden,

das für den von ihm beabsichtigten Zweck be-

deutungslos ist. — Doch ich will nicht durch

weitere Ausstellungen im Einzelnen den Schein

erwecken, als suche ich mein oben ausgesproche-

nes Urtheil zu beschränken: ich scheide von

dieser Arbeit mit dankbarer Freude und der

Hoffnung, nicht zum letzten Mal den Vf. in ehr-

lichem offenem Kampf getroffen zu haben.

Strassburg i. E. W. Nowack.

Wilhelm Soltau, Eine Lücke der synoptischen

Forschung. Leipzig, Dieterich (Theodor Weicher),

1899. 47 S, 8". M. 1,20.

Der Vf. steht auf dem Boden der jetzt herr-

schenden Zweiquellentbcoric, nach der Marcus

und eine Spruchsammlung (Logia) vom l. und

3. Evangelisten vereinigt und verarbeitet wurden.

Eine Lücke der Forschung erblickt er im Vcr-

hältniss des Matthäus zu seinen Quellen und zu

Lucas. Das 1 . Evangelium sei voll von Wider-

sprüchen, zitirc das A. 'I*. bald nach LXX und

bald nach dem hebräischen Text, weise schrift-

stellerisch und religiös solche Gegensätze auf,

dass die Unterscheidung von Quollen und Re-

daktor nicht ausreichc: ein Protomatibäus, der

zuerst Marcus und Logia verband (c. 70— 75)

ist vom kanonischen Matthäus (c. 110) über-

arbeitet worden. Nur der Protomattbäus, nicht

der kanonische, 9ei die Quelle auch für den 3.

Evangelisten gewesen. Die kurze, beachten»-

werthe Schrift entbehrt des zwingend Uebcr-

zeugenden, da nur Wenigen die Einschaltung

eines x zwischen Quellen und Redaktor nötbig

erscheinen wird und da, nachdem mit Recht die

Abhängigkeit des Lucas von unserm Matthäus

abgelehnt worden ist, die Simonssche Hypothese,

welche diese behauptet hatte, ganz problematisch

wird. Erheiternd berührt es, wenn S. 12 die

Leugnung der Existenz des Teufels eine Schwie-

rigkeit heben soll.

Basel. P. Wer nie.

Johannes Mathesius, Ausgcwählte Werke.

III. Bd.: Luthers Leben in Predigten.

erläutert und eingclcitct von Georg Loeschc.

(Bibliothek deutscher Schriftsteller aus Böhmen. Hut*-

im Aufträge der Gesellschaft zur Förderung deutscher

Wissenschaft, Kunst und Littcrutur in Böhmen. tf
>
Bd

Prag, J. G. Calvc, 1898. XXIV u. 5o3 S. u. m.t

einem Nachtrage. 8* mit 2 Porträts. M*4.

Der verdiente Biograph des bekannten Ju

acbimsthaler Predigers Johannes Mathesius (I) - *

1896, Sp. 41 7 ff.) lässt in der Herausgabe der

ausgewähltcn Werke seines Helden den Leithen

predigten (DLZ. 1897, Sp. 121 ff.)
dcB
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I lochzeitspredigten (DLZ. 1899, Sp. 254 ff.) nun
die Predigten über das Leben Luthers folgen.

Wir erhalten hier vor Allem eine ganz genaue
unverkürzte Wiedergabe der siebzehn Predigten

des Mathesius nach ihrer ersten Ausgabe vom

J. 1566 mit der Vorrede (Nürnberger Ausgabe),

ganz nach den bewährten Grundsätzen herge-

stellt, die Loesche auch bei den früheren zwei

Händen befolgt hatte. Aber nicht nur das, son-

dern auch noch Beigaben, die uns diese Neu-

ausgabe erst recht werthvoll und brauchbar

machen. Wir rechnen hierzu vor allen Dingen
die Einleitung, die uns nach allen Seiten hin in

die Bedeutung und in die Geschichte dieser

ersten Lutherbiographie einführt; denn sie be-

spricht ausführlich das Verbältniss der Mathesius-

sclien Arbeit zu den früheren biographischen

Versuchen über Luther, zu dem kurzen Lebens-

bilde Melanchthons, zu der feindseligen Lebens-

beschreibung, die Johann Dobneck, Cocbläus,

„mit der Färbekunst eines Jansscn“ geliefert hat,

und zu den Erinnerungen des Matthäus Ratze-

berger. Diese Vergleichung begründet vollstän-

dig den in der Einleitung vorangestclltcn Satz,

dass „Mathesius der erste der Bezeichnung wür-

dige Biograph Luthers“ sei. Dieser ans einer

genauen Vergleichung mit den Vorgängern her-

vorgewachscnen Werthschätzung folgt dann eine

genaue Charakteristik des Mathesiusscben Buches,

mit dessen „Historie“ eigentlich „der Kranich-

zug der Lutherbiographie beginne“
;

hierbei wird

denn auch das in den Wettbewerb mit des Ma-

thesius' Buch getretene Werk von Cyriacus

Spangenberg „Theander Lutberus“ (1589) be-

sonders herangezogen. Auf die Charakteristik

des Werkes lässt der Hgb. eine kurze, aber in

der Trefflichkeit der Zeichnung überaus werth-

volle Geschichte des Buches folgen. Endlich

bespricht er noch die Grundsätze, nach denen

er seine eigene Ausgabe unternommen und mit

dem bildlichen Schmuck (einem Bild Luthers und

einem des Mathesius), sowie mit Anmerkungen

und Registern ausgestattet hat. Die Erläuterun-

gen und Belege beziehen sich zunächst auf die

Einleitung des Hgb.s, sodann bringen sie ein

„Verzeichniss der häufiger vorkommenden Worte,

Formen und Anspielungen“ und endlich die sehr

umfangreichen, 99 enggedruckte Seiten umfassen-

den Einzelerklärungen zu den einzelnen Predigten.

Den Schluss bildet ein doppeltes Register, ein

Personen- und ein Ortsverzeichniss, beide durch-

weg zuverlässig und für den Leser geschickt aus-

gearbeitet.

Wenn es nach dem Wort des Hgb.s mit der

„Historie“ als „Volksbuch längst und für immer
vorbei ist und dieser litterarisebe Lukas Kranach
seine Zeit gehabt hat“, so „wird sie doch als

Anfang der stetig wachsenden Lutherbibliothek,

als kulturgeschichtliche Reliquie unvergänglich

sein“. — Dass die „Historie“ das bleibt, dafür

hat der Hgb. ein wesentliches Verdienst durch

seine Arbeit sich erworben.

Weinsberg (Württemberg). August Baur.

Philosophie.

Andrew Seth, Man’s Place in the Cosmos
and other cssavs. Edinburgh and London, William

Blackwood & Sons, 1897. VIII u. 308 S. 8°.

Fünf, zum Tbeil schon früher in Zeitschriften

erschienene Essays, nämlich vier kritische Be-

sprechungen von Schriften zeitgenössischer Auto-

ren (Huxley, Münsterberg, Bradley, Balfour) und

eine (von Seth in Edinburgh als Nachfolger

Frasers gehaltene) Antrittsvorlesung über „the

present position of the pbiiosophical Sciences“

sind hier zu einem Buchbande vereinigt worden.

Durch sie alle zieht sich als verknüpfendes und

einigendes Band der vom Vf. als Humanismus
oder Ethicismus bezeiebnete Grundgedanke hin-

durch, dass der Mensch nicht lediglich ein Pro-

dukt der Natur ist, sondern als geistig -sittliche

Persönlichkeit aus ihrem Rahmen heraustritt, und

dass diese Thatsache als Ausgangspunkt einer

idealistischen Weltanschauung dienen müsse.

Die Berechtigung dieser idealistischen An-

sicht vertheidigt S. in den drei ersten Aufsätzen

gegen Huxleys, in dessen bekannter Romancs-

Vorlesung „Evolution and Etbics“ (1893) ent-

haltene Behauptung eines unüberbrückbaren

Gegensatzes zwischen unseren sittlichen Ideen

und dem auf sie schlechterdings keine Rücksicht

nehmenden „kosmischen Prozess“, sowie gegen
die „neue“, die Seele in einen Automatismus

selbständiger seelischer Vorgänge auflösende Psy-

chologie.

Der vierte, längste, obzwar nicht wichtigste

„A new theory of the Absolute“ betitelte Essay

enthält eine kritische Besprechung von Bradleys

Werk: „Appcarance and Reality“. Bradley wird

vorgeworfen, dass er inkonsequenter Weise ein-

mal die Erscheinung zu etwas Unrealem, Wider-

spruchsvollem, vom Absoluten total Verschiede-

nem mache, andererseits aber das Absolute sich

doch in der Erscheinung darstellen lasse und es

durch Prädikate zu bestimmen suche, die dem
der Wirklichkeit doch nach Bradley inkommen-

surablen und zu Widersprüchen führenden Denken

entnommen sind.

Mit Balfours, des bekannten Tory-Führers, be-

kanntem Buch „Foundation of Belief“ beschäftigt

sich der fünfte und letzte Essay: „Mr. Balfour and

bis Critics“. Entgegen der Ansicht der meisten

Kritiker des genannten Buches erblickt S. dessen

eigentliche und Hauptabsicht nicht in der Durch-

führung der skeptischen Behauptung, dass

die Wissenschaft ebensowenig wie der Glaube

eine rationale Basis habe, sondern in dem po-

sitiven Nachweis, dass unsere geistigen Fähig-

keiten zunächst blosse Naturprodukte seien und

Digitized by Google



1783 25. November. DEUTSCHE UTTERATURZEITUNG 1MÜ. Nr. 47. 17S4

naturalistisch erklärt werden müssen, dass aber
der ganze zu ihrer Entstehung führende Prozess
zu der Annahme einer Weltvernunft als höchsten
ihn beherrschenden Prinzips nütbige, diese An-
nahme mithin eine rationale Voraussetzung aller

Erkenntniss und Wissenschaft sei. — Zwei Noten
A und B handeln noch über die Bedeutung des
Terminus „Naturalismus“ und die Berechtigung
des Verfahrens, den Werth einer Theorie auch
nach den Konsequenzen

, zu denen sie in sitt-

licher Hinsicht führt, zu beurtheilen.

Bei aller Anerkennung der vielen treffenden
und scharfsinnigen, anregenden und ansprechen-
den Gedanken, welche S.s Essays enthalten, ist

man doch wohl berechtigt, die l'ragc aufzu-
werten, ob ihre Ausgabe in Buchform durch
ihren Inhalt wirklich gerechtfertigt ist. Ein Buch,
das fast nur aus Rezensionen anderer Bücher
besteht, ist und bleibt nach meinem Dafürhalten
ein misslich Ding, das nur in besonderen Aus-
nahmcfällen zulässig ist. Ich glaube nicht, dass
ein solcher hier vorliegt. Wer S.s philosophi-
schen Standpunkt gründlich kennen und würdigen
lernen will, w'ird «loch zu seinen übrigen Schriften,
insbesondere zu dem interessanten, bereits in

- Auflage (1893) vorliegenden Werk: Hcgelia-
nism and Personality, greifen müssen.

Königsberg i. Pr. L. Busse.

Otto Keutel, Uebcr die Zweckmässigkeit in der
Natur bei Schopenhauer. [Wissenschaft!. Beilage
zum Jahresber. der zweiten slädt. Realschule zu Leipzig
für das Schuljahr 1896-1897.1 Leipzig, Druck von
Bruno Zechel, 1897. 47 S. 4L

Oscar Damm, Schopenhauers Ethik im Ver-
hältniss zu seiner Erkenntnisslehre und Meta-
physik. Eine .Monographie. Annnberg, Graser (Richard
Lieschc), 1898. 101 S. 8". M. 1,50.

1 . Die Betrachtung des teleologischen Problems
innerhalb der Philosophie Schopenhauers bietet
eine gute Gelegenheit, alle die Widersprüche und
Schwierigkeiten aufzuzcigen, die seinem System
anhaften, und die vor allem das Verhältniss der
metaphysischen \\ eit zur physischen betreffen,

abgesehen von «lern vcrhängnissvollen Einfluss,
«len derterminus „Wille“, diese Bezeichnung des
Genus durch die vorzüglichste Spezies, vielfach
auf seine Philosophie ausgeübt hat. Soweit sich
die Ausführungen «les Vf.s hierauf beziehen, ist
im ganzen nichts gegen sie einzuwenden, es sei
denn dies, «lass keinem, der Schopenhauers Philo-
sophie einigertnaassen kennt, etwas Neues damit
gesagt wird.

Dass nun in seinem System, wenn cs auch
als in sich geschlossenes Ganzes nicht haltbar
,st

' <loch «manch werthvoller und für die Gebilde
anderer Baustile recht brauchbarer Stein getroffen
werden mag«, giebt der Vf. zu; aber er meint,
-Schopenhauers Hauptthese, die Behauptung: Wille
und Leib seien identisch, - «I. h. also sein auf

Grund einer phänomenalistischen Erkenntnis*,

theorie zu einem idealistischen Monismus umgc-
bildeter psychophysischer Parallelismus, — werde
durch die Aufzeigung der Widersprüche in der

„Zweckmässigkeitslehre“ gleichfalls widerlegt, da

ihm dadurch der einzige Stützpunkt entzogen

werde. Es ist dem Vf. keineswegs unbekannt,

dass Schopenhauer selbst ausdrücklich hervorge-

hoben hat, er mache die Zweckmässigkeit in

„metaphysischer Absicht .... nur sekundär und

subsidiarisch zur Bestätigung anderweitig be-

gründeter Erklärungsprinzipien geltend“; — be-

kanntlich handelt es sieh bei der „anderweitigen

Begründung“ jener Hauptthese Schopenhauers

um crkenntnissthcoretische und psychologische

Erwägungen. Aber der Vf. meint, sich darfibcr

hinwegsetzen zu dürfen, indem er einfach sagt,

alles andere, was .Schopenhauer zur Begründung

anfübre, entbehre „jeder Beweis- und Ueber-

zeugungskraft“, und hinzufügt, Schopenhauer

suche durch jene Angabe den Leser nur „irre

zu leiten“. Er hätte gut gethan. sich nicht mit

diesen wohlfeilen Behauptungen zu begnügen,

sondern seine Stellung zu den in Frage kommen-

den erkenntnisstheoretischen und psychologischen

Erörterungen etwas näher darzulcgen, zumal die

Art, wie er gegen Schopenhauers Willensbegrift

polemisirt, den Verdacht erwecken kann, dass

er einer streng sachlichen Erörterung desselben

nicht gewachsen ist.

Zuletzt bietet er „frei entworfene grübe

Grundlinien zu einer rationellen Begründung des

Theismus“ dar. Er hält es für gerathen, hin-

zuzufügen, seine Verteidigung des „vom Theis-

mus gelehrten Gott - Schöpfers“ mache keinen

Anspruch auf „absolut zwingende Beweiskralr;

aber er schiebt dies nur darauf, dass „auf dem

engen Raum von 10 Seiten“ keine „Vollständig-

keit“ zu erreichen seil Gleichwohl findet er

noch Platz, ganz nebenbei dem „leidigen Streit

zwischen Realismus und Idealismus in der Kunst*
1

zu seiner „Erledigung“ zu verhelfen! Die Sache

ist seiner Meinung nach allerdings lächerlich «ib-

fach: die idealistische Kunst schafft Musterbilder

zur Nacheiferung, die realistische stellt uns ab-

schreckende Beispiele vor Augen! Wir wollen

uns nicht langer mit solchen Naivitäten aul-

halten
;
wir wollen auch — die Gefühle des \

schonend — nichts weiter sagen über die selt-

same Form der seltsamen Widmung an di.

„Manen zweier Kinder“, die in eine wissen-

schaftliche Abhandlung über die Zweckmässig-

keit bei Schopenhauer ebensowenig hineingeh'

wie die pathetische Anrufung Gottes am Schluss-

Nur noch eins, Der Vf. sagt, Schopenhauer

suche den Leser „irrezuleiten“, cs komme ®

mehr darauf an, zu überreden, als «überzeugen--

Mit Stolz nennt er selbst dies ein „bitteres r

tbeil“, und um gar keinen Zweifel darüber

lassen, was er meint, scheut er sich nicht, hi«*“

I
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zufügen, dasselbe streife „mit einem leisen Schatten

auch den Charakter des Philosophen“. Und das

war der Philosoph, der im Angesichte des Todes
von sich sagen durfte: „Es gehe, wie cs will,

— ich habe zum wenigsten ein reines intellek-

tuelles Gewissen!“ Wenn durch solche Insinua-

tion irgend jemandes Charakter berührt wird, so

ist es jedenfalls nicht der Schopenhauers.

2. Auch diese Schrift widmet sich der Auf-

gabe, Widersprüche im System Schopenhauers
aufzuzeigen, doch ohne dabei in den feindseligen

I on zu verfallen, wie er in der eben besproche-

nen Abhandlung angeschlagen wird. Den „Vor-

wurf der Unebrlichkcit und Unaufrichtigkeit, der

vielleicht von Einzelnen gegen Schopenhauer er-

hoben werden könnte“, weist sie ausdrücklich

zurück. Der Vf. stellt die Ethik in den Mittel-

punkt seiner Untersuchungen, und da handelt es

sich natürlich — neben der Lehre Schopenhauers

von der Willensverneinung — hauptsächlich um
die schwankende Stellung, die er in seiner auf

Kant sich stützenden Lehre vom „empirischen“

und „intclligiblcn Charakter“ zur Willensfreiheit

einnimmt. »Der Begriff der Ethik“, so meint

Damm (S. 65), ..... „ist seinem Wesen nach

untrennbar verbunden mit dem der Willens-

freiheit, ohne ihn überhaupt gar nicht möglich,

denn nur dann, w§nn der Einzelne eben sein

Thun nach seinem Ermessen einrichten kann,

vermag er dafür verantwortlich gemacht zu wer-

den.“ An einer späteren Stelle (S. 86) zeigt er

sich — nachdem er dargelegt hat, wie unbefrie-

digend in dieser Hinsicht die metaphysische Be-

gründung der Ethik bei Schopenhauer ist, —
nicht abgeneigt, der auf soziologische Erwägun-

gen sich stützenden Ansicht Försters beizutreten.

Hiernach ist „die Forderung der sittlichen Ver-

antwortlichkeit mit dem Determinismus verein-

bar“, und „die tiefste Rechtfertigung des Vcr-

antwortlichmachcns“ liegt darin, dass „die Idee

der Verantwortlichkeit für den Einzelnen die

Quelle seiner sittlichen Freiheit® wird, indem „das

gesellschaftliche Sollen 8 sich in ein „Wollen“ in

ihm als dein „Gliede einer Gemeinschaft“ ver-

wandelt. Er hätte andeuten können, dass min-

destens eine Tendenz nach diesem Standpunkte

hin im Denken Schopenhauers selbst zu spüren

ist, was namentlich in den Jahren der Entwicklung

seiner Philosophie hervortritt (in seiner Betonung

des „Gegensatzes zwischen dem Einzelnen und

dem Allgameinen 8
,
dem „empirischen“ und dem

„besseren Bewusstsein“ usw.). — Es hätte dem
Buche wohl nicht zum Schaden gereicht, wenn
der Vf. auf die manchmal geradezu komisch

wirkenden drei verschiedenen Drucktypen eben-

sowohl wie auf den Ballast von Anmerkungen
unter dem Text verzichtet und seinen Stoff in

mit Ueberscbriften versehene Kapitel gegliedert

hätte.

Oxford. Theodor Lorenz.

Unterrichtswesen.

Jahresberichte über das höhere Schulweseh,
hgb. von Conrad Rethwisch. XI. Jnhrg. 1896.

Berlin, R. Gacrtner (H. Heyfclder), 1897. VIII u. 642 S.

gr. 8#. M. 13.

Von den Mitarbeitern der Jahresberichte ist

E. Schmidt (Berlin) verstorben; neu eingetreten

sind die Herren P. Pomtow in Sorau (Geschichte)

und G. Küppers in Berlin (Turnen).

Gestalt und Methode der Jahresberichte sind

unverändert dieselben geblieben. Hinzugetreten

aber ist zum ersten Mal eine vom Herausgeber

geschriebene kurze „Einleitung“, welche „die

Bestimmung hat, schwebende Fragen von allge-

meinerer Tragweite ohne Bindung an die jeweilig

im Druck erschienenen Schriften zusammenhän-

gend zu erörtern“. Dieselbe umfasst für dicamnl

nur 4 Seiten; sie betrachtet das Verhältnis der

drei höheren Schularten zu einander und knüpft

an die kurze Festlegung des gegenwärtigen Zu-

standes Forderungen für die weitere Entwicklung.

Rethwisch wendet sich zunächst gegen die Be-

vorrechtigung der Gymnasien: „Es kann ernst-

haft nicht mehr von einer Minderwertigkeit der

‘realistischen’ Bildung die Rede sein, sie ist eine

andere, aber keine geringere; jede von beiden

bat ein Uebergewicht und ein Untergewicht im

Verhältnis zur andern und beide treffen darin

überein, dass sie das Wesentliche an allge-

meinem geistlich-sittlichen Bildungsgehalt mit ein-

ander gemein haben. — Als Schlussfolgerung

ergiebt sich hieraus, dass die Reifezeugnisse aller

drei Vollanstalten in Zukunft die gleichen Berech-

tigungen zu gewähren haben.“ R. tritt sodann

für den „gemeinsamen Unterbau“ ein und ver-

langt für die oberen Stufen einen wechselseitigen

Ausgleich zwischen den Fremdsprachen einerseits

und den realistischen Fächern andrerseits, da-

gegen ein Einheitsmaass der Anforderungen für

Religion, Deutsch, Geschichte und Erdkunde. So
ergiebt sich ihm der Grundtypus einer gemein-

samen Oberschule, der gleichwohl jeder einzelnen

Schulart „die für ihr Gedeihen wünschenswertlie

und nothwendige Freiheit ermöglicht“.

Ueber Einzelheiten kann man streiten: im

ganzen betrachtet ist es auch dem Ref. nicht

zweifelhaft, dass sich die Entwicklung unserer

höheren Schulen in der von R. gekennzeichneten

Richtung vorwärts bewegt und dass die Zeit

nicht mehr allzufcrne sein kann, wo die wesent-

lichsten seiner Forderungen, hinter denen schon

heute ein grosser Tbeil unserer Schulmänner

steht, erfüllt werden. Jedenfalls ist R.s kurze,

aber inhaltreichc Erörterung ein erfreuliches

Zeichen davon, wie auch in gymnasialen Kreisen

die Einseitigkeit, welche das Studium des Alter-

thums mit freier menschlicher Bildung überhaupt

gleichsetzen möchte, immer mehr im Schwinden ist.

Berlin. Rudolf Lehmann.
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G.sche ganz erheblich ab. Wir lesen bei G.

aityoiZiD, äÜQtog, ävviu), ^vgaxöawg
, fu£$mt

tcfoto (von fiiyvvfU und «reu), oixrigm. voct

(Jmk, rrgäog, 0ii)£w, vhv/crxa», 2rjXv/ißgia, nXiov,
nicht rrltiov, ifißtßdtJLo, diaßißdtito, idXvov üsw.,

und zwar so oft diese Formen Vorkommen.
Andererseits, je nachdem sie die Hdschr. C
bietet, Formen von nag und dnag, täXw und

iitfAo>, imfiiXoftai und imfuXov/uu, i’tei und
aiet, iav, av und r

(
v, tig und 4g usw. Auf eine

vollständige Aufzählung dieser zahlreichen Ab-
weichungen, sowie auf eine Besprechung der
Konjekturen glaube ich in dieser für ein weite-
res Lesepublikum bestimmten Zeitschrift ver-

zichten zu müssen. Der nicht philologische Le-
ser dürfte wenig Interesse dafür haben und der
Philologe wird sich lieber an die Quelle selbst

wenden, umsomehr, da sic so bequem zugänglich
ist. — Besonders anzuerkennen ist, dass der
kritische Apparat unter den Text gesetzt ist

und nicht, wie leider auch in der Gübertschen
Ausgabe der Memorabilien, in die Vorrede zu-

sammengedrängt ist, wodurch er seinen Zweck
meist verfehlt haben dürfte. Noch praktischer
wäre es gewesen, wenn unten nicht nach Para-
prapben, sondern nach Zeilen zitirt wäre. Auch
durch die vielen Absätze oder Einschnitte im
Text, die dem Auge wohlthuende Ruhepunkte
gewähren, unterscheidet sich die neue Ausgabe
sehr zu ihrem Vortheil von der Hugschen, sodass
man ihr die weiteste Verbreitung wünschen kann.
Der sorgfältige und schöne Druck wird leider
durch eine Anzahl von Druckfehlern (meist Acccnt-
fchlern) gestört, so auf S. 5, 15; 14, 12; 22, 6;
57, 2; 74, 14; 216, 26; 259, 5.

Berl5n - E. Richter.

C. Wessely, Schrifttafeln zur älteren lateinischen
Palaeographie. Leipzig, in Komm, bei E. Ave*
narius, 1898. lmper.-4°. 20 S. mit 12 S. Text.
M. 8.

Mit unserer Kenntniss von der Entwicklung
der lateinischen Schrift in den ersten Jahrhun-
derten unserer Zeitrechnung war es bis vor
nicht allzulanger Zeit ziemlich schlecht bestellt.
Zwischen den halbverkobltcn Herculanensiscben
Papyri und den nächst bekannten klaffte eine
Lücke von Jahrhunderten. Die wenigen älte-
sten Pergamenthandschriften sind selbst Grössen
von recht unbestimmtem Werth (noch heute ist
die Einreihung einzelner der wichtigsten um Jahr-
hunderte strittig) und lassen vor Allem die Er-
wägung nie vergessen, dass sie als Prunkhand-
schriften abseits von der Schrift des gewöhn-
lichen Gebrauches liegen. Und die zuverlässige
Verwcrtliung des reichen epigraphischen Mate-
rials schränkte die Erwägung ein, dass bei der
maassgebenden Bedeutung, die jeder Schreib-
stoff auf die Schrift selbst ausübt, Erz und Stein
ur dlc Schriftentwicklung auf Papyrus und Per-

gament nur unsichere Zeugen sein können. Darin

ist jetzt durch neue Papyruspublikationcn gründ-

licher Wandel geschaffen. In rascher Folge

sind binnen wenigen Jahren allein bis zum
J.

300 folgende ganz oder theilweise lateinische

Papyri in Schriftproben bekannt geworden, die

noch den wichtigen Vorzug ganz oder annähernd

bestimmter Datirung haben: Anfang unserer

Aera, Wien, Papyr. Erzh. Rainer, Wessely 1.

Vor 108, Pap. Rainer, Wessely 8. Um 143,

Pap. Rainer, Wessely 9. a. 156, Berlin kgl.

Museum, Mommsen, Ephcmeris epigrapbica 7,

457 ff., Pakuographical Society II. 165. a. 166,

British Museum, Pal. Soc. II. 190 = Arndt-

Tangl, Schrifttaf. 32. a. 167, Oktober 7, Grcn-

fcll and Hunt, Grcck Papyri, Serics II, 157. pl.

V. 2. Jahrh. Pap. Rainer, Wessely 11. 2. Jahrh.

Grenfcll and Hunt, the Oxyrhyncbus Papyri 1,

No. 32 pl. VIEL a. 293, Grenfell and Hum.

Greek Pap. II. 159, pl. V.

Die Erläuterung dieser Schriftentwicklung

stellt sich Wesselys neue Facsimilesammlung (50

Schriftproben auf 20 Tafeln) zur Aufgabe. Im

Mittelpunkt des Interesses stehen die 16 Stücke

aus dem Papyrus Erzherzog Rainer, die hier,

mit einer einzigen Ausnahme (No. 42), in Schrift

und Text zum erstenmal veröffentlicht werden

und die Bedeutung der nur wenigen lateinischen

Papyri dieser Sammlung für die lateinische Pa-

laeographie klar erweisen. Um sie sebaarte

W. die eben aufgezählten, jüngst bekannt ge-

wordenen und ausserdem alle wichtigeren von

früher her bekannten Proben lateinischer Schrift

bis etwa zum 6. Jh. Die Entwicklung der Cur*

sive und ihre wichtige Stellung im älteren latei-

nischen Schriftwesen tritt jetzt in volles und viel-

fach neues Licht. Die von älteren Palaeographcn

aufgebrachte und auch von mir bei der Neube-

arbeitung der Arndtschen Schrifttafeln mangels

besserer Bezeichnungen noch beibchaltene Unter-

scheidung zwischen Maiuskel- und Minuskcleur-

sive muss jetzt angesichts der uns in allen Ab-

stufungen fast lückenlos vorliegenden Entwick-

lungsreibe als unhaltbar fallen gelassen werden.

Auch die ältesten Cursivformen brechen bereits

mit der unbedingten Herrschaft des Zwcilinien-

Schemas, und auch die jüngsten schalten mit der

Zuweisung von Ober-, Mittel- und Unterlängen

an die einzelnen Buchstaben noch willkürlich.

So leitet die Cursive in ihrer ganzen Entwick-

lung gleichmässig zur Minuskel hin, ohne selbst

bereits Minuskelschrift zu sein. Wohl aber

wird sich die Scheidung in ältere römische oder

Kapital- Cursive und in jüngere römische oder

Uncial- Cursive empfehlen, je nachdem sieb die

Schrift von den Grundformen der älteren Kapi-

tale oder jenen der jüngeren Unciale beeinflußt

zeigt. Die Weiterbildung fällt in den Ausg-nig

des 3. und den Anfang des 4. Jb.s. Die

nigen erhaltenen Kaiserrescripte zeigen uns ie
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Cursive in eigenartiger Umformung (W. 22,

Arndt -Tangl Taf. 1 b), wie sie in ähnlicher Weise
auch später in jeder Kanzlei mit fester Schrift-

tradition stattfand. Man wird für diese Abart
die Bezeichnung „Kaisercursive* sehr wohl bei-

behalten, die bisher daneben geführte als „mitt-

lere römische Cursive“ aber als unrichtig und

irreführend fallen lassen müssen, ln neuen Ge-
sichtskreis tritt jetzt auch die Unciale, die sich

mit ziemlicher Sicherheit als die Schriftreform

der Diokletianischen Zeit darstellt (vgl. über

dies und das Frühere meine Anzeige von Reusens

Elements de Paleographie, Mittheil. d. Instituts

f. österr. GF. 20. Bd). Nur begreife ich nicht,

weshalb W., der (Erläuterungen zu No. 13)

über das Aufkommen der Unciale das Beste

schrieb, was darüber bisher bemerkt worden
ist, seine eigenen Ausführungen dadurch in Frage
stellte, dass er viel ältere Schriftdenkmale (No.

6» 8, 9) ganz mit Unrecht als uncial bezeichnete,

während diese neben der reinen Kapitale Ansätze

zur Cursive, aber gerade keinen Uncialcharakter

aufweisen.

Verdienstvoll sind W.s Schrifttafeln auf alle

Fälle und ein nützlicher und wichtiger Behelf

für die Unterweisung in der Palaeographie. Sie

konnten aber darüber hinaus ein abschliessendes

Gegenstück zu Zangemeister und Wattenbachs

Exempla codicum latinorum litteris maiusculis

scriptorum werden, wenn ihnen nicht andererseits

doch auch recht empfindliche Mängel anhafteten,

deren schlimmster die gewählte Reproduktionsart

(Steindruck auf Grund freier Nachzeichnung) ist.

Wer je Gelegenheit hatte, sich im Durchpausen

und freien Nacbzeichnen alter Schriften zu üben

und darin gewisse Fertigkeit zu erlangen, der

weiss, wie mühsam das erstere und wie wesent-

lich schwieriger noch das letztere ist, der versteht

zu würdigen, dass in W.s Nachzeichnungen eine

Leistung von bedeutender Gewandtheit und die

mühselige Arbeit nicht von Tagen sondern von

vielen Monaten vorliegt, der wird aber auch

doppelt lebhaft bedauern, dass die ungeheure

Mühe auf eine halb verlorene Sache verschwendet

ist. „Für die Reproduktion der Schrifttafeln auf

Grund meiner Zeichnungen musste wegen der

technischen Schwierigkeiten, welche die meisten

ältesten Dokumente aul Papyrus und Wachstafeln

bieten, die Autographie gewählt werden, die bei

der rein isagogischen Anlage unseres Unter-

nehmens den Anfänger vor den Irrungen be-

wahrt, welche Fasern und zufällige Ritze dem
Auge bereiten — “, so W. S. 6 A. 3. ln dem
einen, von mir durch gesperrten Druck hervor-

gehobenen Wort liegt eine völliger Verkennung
nahe Unterschätzung des eigenen Werkes. Den
Anfänger und W.s Schrifttafeln trennt eine Scheide-

wand, die in nichts Geringerem besteht, als der

Kenntniss der Palaeographie. Ein werthvolles

Rüstzeug werden sie erst in der Hand des Vor-

geschrittenen. Der aber scheut sich nicht vor

Papyrusfasern und zufälligen Rissen, wohl aber

stellt er mit Fug und Recht die gebieterische

Forderung, dass ihm die kostbaren Denkmäler

ältester lateinischer Schrift in bester und zuver-

lässigster Wiedergabe geboten werden. Ob sie

sich auch flott und deutlich lesen, ist dabei ziem-

lich gleichgiltig; denn Papyri aus dem 1. und

2 . Jahrhundert sind keine Uebungsstücke zum

Lesen, ihr viel höherer Werth liegt in ihrer

grundlegenden Bedeutung für die Geschichte der

Entwicklung der Schrift überhaupt und der einzel-

nen Buchstabenformen. Dazu aber verlangen

wir unbedingte 'Freue der Reproduktion, Bannung

jeder Willkür. Letztere aber ist bei der Wieder-

gabe verblichener und lückenhafter Texte durch

freie Nachzeichnung gar nicht zu vermeiden; der

Andeutung aller Schäden des Papyrus ist die

Hand auch des besten Zeichners nicht gewachsen.

Wer an der Richtigkeit dieser Behauptung noch

zweifelt, den bitte ich W.s Taf. IV mit dem Licht-

druck in der Pal. Soc. II. 1 90 oder selbst dem
verkleinerten Lichtdruck bei Arndt-Tnngl Taf. 32

zu vergleichen. Dazu kommt, dass sich, soweit

meine Erinnerung reicht, die Papyri aus der

Sammlung Erzh. Rainer mit Ausnahme des älte-

sten, gleich zu besprechenden, durchaus in einem

Erhaltungszustand befinden, der eine Lichtdruck-

Reproduktion von gleicher Deutlichkeit wie bei

dem eben genannten Papyrus vom Jahre 166

erwarten liess. Von W. No. 16, 17, 18 und 23

kann ich bestimmt versichern, dass sic im Licht-

druck ein ungleich besseres und lehrreicheres

Bild böten. Anders steht es mit dem auch mir

wohlbekannten ältesten Papyrus W. I. Hier sind

in der palaeographisch wichtigsten Spalte c die

vorhandenen Schriftreste so abgerieben oder

verblasst, dass sich die von W. gegebene, übri-

gens im Grossen und Ganzen zuverlässige Lesung

nur mit grosser Mühe feststellen lässt. Aber
selbst hier möchte ich dem Nothbehelf des Nach-

zeichnens nicht das Wort reden. Zu behaupten,

dass eine sorgfältige, auf der Höhe der Zeit

stehende Photographie die vorhandenen Schrift-

spuren nicht relativ ebenso gut festzuhalten ver-

möchte, als sie das freie Auge auf dem Papyrus noch

sieht, hiesse, der Reproduktionskunst ein Armuths-

zeugniss ausstellen, dass sie angesichts ihrer

heutigen technischen Verv ollkommnung nicht ver-

dient. Die Nachzeichnung aber giebt nicht nur

vom Erhaltungszustand ein irriges Bild, sondern

hält sich auch, wie ich befürchte (um es bestimmt

behaupten zu können, müsste ich den Papyrus

nach W.s Edition nochmal eingesehen haben),

von Willkürlichkeiten nicht frei. Solche nehme

ich beispielsweise an Spalte c Z. 2 bei dem s

von salutem, das hier scheinbar unversehrt da-

steht, auf dem Papyrus aber nach meinen Auf-

zeichnungen nur in einem ganz geringen L’eber-

rest vorhanden ist, und dann Z. 1 2 bei contubcrna
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und dem als zweitnächsten Buchstaben folgenden

e. Was soll ferner Spalte b, vorletzte Z. des-

selben Papyrus der Punkt über filium bedeuten?

Doch nicht einen vereinzelten i-Punkt? Das

wäre eine Frühgeburt um rund 1300 Jahre.

Kurz, ich sehe im Lichtdruck die einzig mög-

liche Reproduktionsart , welche der Aufgabe,

deren Lösung man von W.s Schrifttafeln er-

warten durfte, gerecht werden konnte.

Der zweite wunde Punkt besteht in der

Dürftigkeit und Ungleichmässigkeit des durch

den geschmacklosen Fragesatz
:
„Wie haben die

alten Römer geschrieben?“ eingeleiteten Textes.

Wer die treffliche Erläuterung zu No. 1 3 schrei-

ben konnte, von dem durfte man auch sonst

Besseres erwarten, als die kurzen und unzuläng-

lichen Bemerkungen, welche der Mehrzahl der

übrigen Schriftproben beigefügt sind. Der
Herausgeber griechischer Papyri und gründliche

Kenner der griechischen Palaeographie war wohl

auch in der Lage, reichlichere nnd zusammen-
hängendere Beobachtungen auf dem Gebiete ver-

gleichender Palaeographie niedcrzulcgen, als es

gelegentlich (No. 13, 28) geschah.

Lieber Einzelheiten will ich mich kurz fassen:

Die Einreihung von Taf. 1 sucht W. durch die

nach seinen Ausführungen nur auf das ägyp-
tische Wandcljahr von 17— 14 ante Chr. stim-

mende Gleichstellung der Doppeldatirung 19. Juli

= 27. Epiphi auf wenige Jahre genau zu um-
grenzen. Selbst wenn hier Verschreiben oder
Irrthum vorliegen und der Erklärungsversuch

daher trügerisch sein sollte, erhalten wir durch
die spätere, wohl noch dem 1. Jh. angehörige
demotische Schrift der Rückseite einen weiteren
willkommenen Anhaltspunkt, zu dem auch der im
Vergleich mit dem Papyrus vom J.

166 ältere

Schriftcharakter sehr gut stimmt. No. 20 setzt

W. „nach einer Schätzung Arndts“ ins 4. Jh.
Ich halte diesen Ansatz für viel zu früh. Die
Schrift ist überhaupt nicht mehr reine römische
Cursive, sondern, wie besonders die charakte-
ristischen e zeigen, bereits westgothische National-
schrift, deren Achnlichkeit mit Ewald und Locwc,
Hxempla scripturac Visigoticae Taf. 2 (saec.
VI— VII) = Arndt Taf. 8a nicht zu verkennen
ist. Bei No. 14 bringt die Transskription zwei
Zeilen mehr als das Facsimilc; ist das auch für

Anfänger berechnet?

Bcriin. M. Tan gl.

S. Lublinski, Litteratur und Gesellschaft im
neunzehnten Jahrhundert. [Am Ende des Jahr-
hunderts. Rückschau auf 100 Jahre geistiger Ent-
wicklung. Bd. XII. X 111). Berlin, Siegfried Cron-
baeh, 1899. VIII u. 152; 154 S. 8°. Je M. 2,50.

^

Beim Anblick dieser beiden gelben Bändchen,
auf denen eine kohlschwarze Hand eine stark
qualmende Backei hält, empfand ich ein begreif-
liches Misstrauen; zu meinem Vergnügen fand

ich es aber unberechtigt. Der Vf. hat die

Bücher, über die er spricht, aufmerksam ge-

lesen — was sich bei Geschichtsschreibern der

neuern deutschen Litteratur keineswegs von selbst

versteht —
;

und weiss über sie gescheit und

selbständig zu reden. Stau mit Namen und

Titeln um sich zu werfen, nimmt er typische

Beispiele; so für den Geschmack des breiten

Publikums Kotzcbue und für dessen Art wieder

„Menschenhass und Reue“ (1, 34 f.). Nicht ohne

Geschick wählt er öfter unter den weniger be-

kannten Dichtungen charakteristische Stücke für

E. 'I'. A. Hofftnann (1, 90 f.), Zach, Werner

(1, 106), H. v. Kleist (I, 119 f.) hcrau» und

weiss sie feinsinnig zu analysiren. Zuweilen ver-

irrt er sich dabei wohl auch, wfic wenn er (2, 77)

den „Falschen Woldcmar“ für Wil. Alexis’ be-

deutendstes Werk erklärt; wie wir uns denn

auch sonst oft im Widerspruch zu seinem Unheil

befinden, wenn er etwa (2, 64 f.) W. Scott hcrab-

seizt oder besonders wenn er (2, 80 f.) Heine

ganz einseitig nur als Romantiker, als den be-

deutendsten Höhepunkt der Romantischen Schule

neben Kleist erklärt. Auch im Urtheil über Per-

sonen greift er oft fehl, so wenn er Caroline

ganz philiströs zu den „Hetären der Romantik*

(1, 71) zählt oder Hegel (2, 32 f.) allzu sehr

idealisirt. Aber oft findet er geistreiche Worte,

so über das Verhältnis des deutschen Volks zu

seinen Führern (1, 14 f.), über den Salon als

geheimes Ideal der Romantiker und den Gesell-

schaftswitz als Ursprung ihrer Ironie (L 80)*

über Kleists halb niederländische Art (1,130),

über Hegel und seine Epigonen (2, 48), über „das

absolute Meer“ bei Heine (2, 83). Kleists

Penthesilea (1, 142) oder Rcbfues’ Romane (-,73)

werden ausgezeichnet charaktcrisirt. Kurz, man

findet viel Anregung. Ob das Buch freilich sei-

nem 'Eitel so recht entspricht, bleibt trotz hübscher

Charakteristiken der Zeitstimmung zweifelhaft,

Lublinski bewegt sich doch immer nur unter

Einzelnen.

In der Form stören, gerade weil das Buch

sonst flott geschrieben ist, gewisse Lässigkeiten

des Ausdrucks, Worte des Jargons wie „aus-

gerechnet“ (1, 112. 113), falsche Formen wie

„die Kulten“ (2, 99). Mehr noch stört eine an-

dere Aeusserltchkeit. Der Verleger hat geglau t,

für die Bücher „Am Ende des Jahrhundert»

genug gethan zu haben, wenn er ihnen Fncß

schrecklichen Umschlag zeichnen liess. 0 cn‘

lieh heften schien ihm überilüssig- Nun braiu. •

L., wenn er in gleicher Weise die ganze - ,llc

ratur Deutschlands im 19. JJi. durebnehmen »

mindestens 5 Bände; wir fürchten, wenn e
t

letzte erscheint, hat der Leser von dem er

|

l*

Bändchen nur noch ein paar Fetzen. Ln 3

ist das Buch doch zu schade!

Berlin. Richard M. Mcv'f-
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Johan Mortensen, Medeltidsdramat i Frankrike.
(Populärt vetenskapliga föreläsningar vid Göteborgs

högskola. IX.] Gothenburg, Wettergren & Kerber,

1899. 203 S. 8°.

An der freien Hochschule in Gothenburg ist

es Sitte, dass die Lehrer von Zeit zu Zeit ihre

Vorlesungen veröffentlichen. Wahrscheinlich durch

eine Unterstützung der mit privaten Mitteln auf-

recht gehaltenen Universität ermöglicht, bilden

diese Veröffentlichungen eine Serie, die den ge-

meinschaftlichen Titel „Populär- wissenschaftliche

Vorlesungen an der Hochschule zu Gothenburg“
trägt und jetzt zehn Bände umfasst, unter welchen

das sprachlich-litterarhistorische Gebiet von meh-
reren berührt wird (z. B. 111. Axel Kock, Ueber
die Veränderung der Sprache, IV. Gustaf Ceder-

schiöld, Ueber das Schriftschwedische, V. Joh.

Vising, Dante und VIII. Derselbe, Das Rolands-

lied und die älteste französische Litteratur). Es
braucht nicht eigens hervorgehoben zu werden,

welch ein treffliches Band durch dieses Unter-

nehmen zwischen der Hochschule und ihren

Stiftern und Gönnern, bezw. dem grossen Publi-

kum, hergestellt wird, und wie sehr es den Vor-

lesern selbst als Sporn dienen kann.

Dr. J. Mortcnscn, der seit einiger Zeit vika-

riirend für Prof. Karl Warburg das Fach der

Literaturgeschichte in Gothenburg vertritt, bat

sich in seinen Vorlesungen auf einem Gebiete

bewegt, das ihm durch seine Doktorarbeit be-

sonders vertraut war (vgl. DLZ. 1898, Sp. 1270
— 72). Das mittelalterliche Drama in Frankreich

wird in seinem Buche von den ersten Anfängen

bis auf Jodelle für die ernsthafte, bis einschl.

Maitre Pathelin für die komische Dramatik dar-

gestellt. Das Thema ist somit erschöpfend be-

handelt worden, und der Gang der Entwicklung

tritt durch die Ausführung im Einzelnen ver-

dienstlich zu 'Page. Man sieht dem Vf. an, dass

er, so viel ihm dieses möglich war, zu den

Texten selbst gegangen ist, und dadurch wird

der Eindruck der Gründlichkeit, den die Arbeit

auch sonst macht, erhöbt. Ausserdem beleben

zahlreiche Referate die Schilderung.

Vieles hat der Vf. aus seinem Buche über

das Profandrama herübergenommen, theilweise

jedoch in umgearbeiteter und verbesserter Form.

So war er früher in Bezug auf die Moralität

weniger entschieden als jetzt, wo er sie zum

Profandrama führt und in zwei Gattungen, eine

ernsthafte und eine komische, theilt (die erstcre

zerfällt dann in allegorische und nicht-allegorische

Moralitäten), während bekanntlich Petit de Julle-

villc cigentbümlicher Weise alle Moralitäten zu

der komischen Dramatik rechnet. Der Vf. be-

rührt leider garnicht die Entstehung der Morali-

täten aus den Predigten, so wie sie Henrik

Schück in einem Aufsatze in Nordisk Tidskrift

(1898, 272 ff.) erklärt. Da M. sonst aus

diesem trefflichen Aufsatze Nutzen gezogen zu

haben scheint, hätte er wenigstens die Ansicht

Schücks zitiren müssen, umsomehr, als sie grosse

Beachtung verdient. Sie lautet in Kürze: „Das
Mysterium ist also die Bibel in anschaulicher,

dramatischer Form; das Mirakel ist die Heiligen-

legende in derselben Weise behandelt; die Mo-
ralität ist die mittelalterliche Predigt in anschau-

licher, dramatischer Form“, — wobei dann die

nicht-allegorischen Moralitäten als aus den ,scr-

moncs de tempore*, die Beispiele enthielten und

z. Th. mit Anekdoten gespickt waren, hervor-

gegangen angesehen werden. Dies hat Schück

mit so deutlichen Parallelen aus Predigtsammlun-

gen des Mittelalters belegt, dass ein Zusammen-
hang kaum bezweifelt werden kann.

Für das Mysterium ist die Definition Schücks

dagegen nicht ganz zutreffend, weil solche auch

Heiligenleben behandeln konnten; es giebt ein

Mysterc de St. Laurent, neben dem Mirakel von

demselben Heiligen, ein Mystere de St. Martin,

de St. Adrien usw. In diesem Punkte sollte

aber eine erschöpfende Darstellung wie diejenige

M.s auch cingrcifcn. Der Unterschied zwischen

den Heiligenmysterien und den Mirakeln ist bei

ihm ebensowenig wie bei seinen Vorgängern

ordentlich untersucht worden.

Auch sonst vermisst man in der Arbeit per-

sönliche Gesichtspunkte; sic ist — wie dies ja

so oft bei Kollegien der Fall sein muss —
grösstentheils eine Zusammenstellung von dem,

was man über den Gegenstand weiss, und zwar
als solche wohl die vollständigste und beste in

ihrer Art. Ihre Lektüre kann als im Anfang

manchmal fesselnd bezeichnet werden, später

aber zieht sich die Darstellung zu sehr in die

Breite und scheint bemüht zu sein, interessant

zu machen, was im Grunde uninteressant ist.

Die schriftliche Darstellung verlangt eben, auch

in der populären Form, grössere Gedrängtheit

als der gesprochene Vortrag. — Wenn der Vf.

alles, was er an Inhaltsangaben hier mittheilt,

auch von dem Katheder aus gesprochen hat, so

bewundere ich seine Vorurteilslosigkeit — ich

glaube gehört zu haben, dass in Gothenburg

eine Menge Damen sich an den Vorlesungen

betheiligen.

Einiges würde besseres Relief gewonnen

haben, wenn Seitenblicke auf die Dramatik in

England und Deutschland öfter die schliesslich

etwas einförmige Darstellung unterbrochen hätten;

Eine Bibliographie hätte auch nicht geschadet.

Helsingfors. W. Söderhjelm.

Geschichtswissenschaften.

Hans von Zwiedineck, Das gräflich Lambcrg-

sche Familienarchiv zu Schloss Feistritz bei 11z.

I. Theil. Urkunden, Aktenstücke und ßrieff,

die freiherrliche und grifliche Familie ßreu-

ner und ihren steirischen Besitz betreffend.
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(Ehemals Ehmauer Archiv.) (VeröfTcntlichgn. d. Histo-

rischen Landeskommission für Steiermark. IV 1.] Graz,

Selbstverlag, IH97. S. 127—237. 8°.

Die vorliegende Schrift ist Nr. IV der Ver-

öffentlichungen der Historischen Landeskommission
für Steiermark. Die hier verzeiebneten Archi-

valien sind aus der Menge der auf Schloss

Feistritz aufbewahrten ungeordneten Dokumente
ausgehoben und zu einem Breuner-Archiv ver-

einigt. Ehemals zu dem Archiv von Ehrnau im
Licsingthal gehörig, wurden diese Familienpapiere

nach dem Tode des letzten Breuner steirischer

Linie, des Grafen Karl Maria (f 12. Febr. 1827),
als Ehrnau an die Familie Galler kam, von der
Schwester des Verstorbenen, einer verehelichten

Gräfin von Lamberg, nach Schloss Feistritz ge-
bracht. Unter ihnen beansprucht die Abtheilung
B: Briefe, politische und administrative Akten-
stücke, sowie C: Special-Sammlungen und Akten-
stücke von grösserer Ausdehnung, ein mehr als

lokalgeschichtliches Interesse. Sie enthalten in-

folge der öffentlichen Thätigkeit der Grafen
Karl Gottfried und Karl Weikbnrd von Breuner
wichtige Beiträge zur Geschichte der Verwaltung
der Steiermark in der zweiten Hälfte des 17.
und zu Beginn des 18. Jhs. und haben auch für

die politische Geschichte Bedeutung.
Die knappe und doch bestimmte Art der

Regestenfassung ist nur zu loben.

Donaueschingen. G. Tumbült.
Rudolf Porsch, Die Beziehungen Friedrichs des

Grossen zur I ürkei bis zum Beginn und wahrend
des siebenjährigen Krieges. Inaug.-Dissert. Marburg
L H., Ehrhardts Buchdr., 1897. 84 S. 8°.

Welch reiches Material in der „Politischen
Korrespondenz Friedrichs des Grossen“ ruht,
das nicht nur unsre Kenntniss des Details mehren,
sondern auch gerade wesentliche neue Auf-
schlüsse und grosse Gesichtspunkte uns gewinnen
lassen kann, lehrt die vorliegende Arbeit. War
wohl schon früher bekannt, dass der König mit
den I ürken über ein Bündniss verhandelt hat,
so stellen doch erst die Untersuchungen von
Porsch die Bedeutung dieser Anknüpfungen
Friedrichs mit der Pforte in richtige Beleuchtung.

Der Vf. zeigt, wie Friedrich seit 1749, zu-
nächst durch Vermittlung befreundeter Mächte,
dann seit 1755 durch eigne Abgesandte Ver-
bindung und darauf eine Allianz mit den Türken
suchte. Erst mit 1 7 58 erlangen die Verhand-
lungen wirkliche Bedeutung, und von hohem Inter-
esse ist es nun zu verfolgen, wie immer mäch-
tiger die Hoffnung und die Rechnung des Königs
sich_auf die Pforte gründet, 1

) wie Friedrich dann

) Die Hypothese des Vf.s, als habe die Hoflfn
suf das Eingreifen der Türken in den Krieg den K<

Vcr
,
anlQS9t - im 0kL ll

'
oH den Gegner

Hochkirch aufzusuchen, scheint mir freilich doch

ESP,*
da

,
eer

??
e in dcn letzlen Tagen vor der I

Scheidung die Hinweise in Friedrichs Briefen auf
urken, wie auch P . selbst zugiebt, verschwinden.

im weiteren Verlaufe des Krieges seine Ursprung-

liehen Feldzugspläne ändert und auf eine Koope-
ration mit den Türken hin umgestaltet. Freilich

kam es nicht zu der erstrebten Allianz, welche

der König auch nach Friedensschluss noch als

die beste Erbschaft bezeichnete, die er seinem

Nachfolger hinterlassen könne (Oeuvres, Bd.XXVI,
296). Die Ursachen für das Scheitern der Ver-

handlungen sieht P. in der übergrossen Indolenz

der Türken, der persönlichen Unfähigkeit des

preussischen Unterhändlers Rexin, der Eifersucht

der übrigen Mächte, auch der verbündeten, die

mit allen Mitteln das Aufkommen Preussens am
Bosporus zu verhindern suchten, sowie endlich

in der politischen Veränderung, die 1762 in

Russland erfolgte und den König nötbigte, seine

eigene Politik in Konstantinopel zu wechseln und

die Türken nunmehr allein gegen Oesterreich

aufzustacheln.

Mit peinlicher Sorgfalt hat P. das Material

zusammengetragen. Doch wäre mehrfach er-

wünscht gewesen, dass der Vf. sich in der Ver-

werthung des Details beschränkt, andrerseits

aber die Operationen und Entwürfe Friedrichs

nicht in so engem Rahmen und so knapp be-

handelt hätte; dann wäre das Bild im Ganten

anschaulicher und der Einlluss der Anknüpfung

mit der Pforte auf die Strategie des Königs

noch viel klarer geworden. Jedoch auch so

sind wir dem Vf. zu Anerkennung und Dank

verpflichtet. — Nebenbei sei noch bemerkt, dass

auf S. 45 ZI. 11 v. o. für „Ereigniss“ wohl

„Ergcbniss“ zu lesen ist.

Berlin. G. B. Volz.

Giuseppe Cozza-Luzi, Galileo Galilei. Trattato

del flusso e reflusso del mare sccondo l’auto-

grafo Vationno. Rom ,
Tipografin della Pace di Fi-

lippo Cuggiani, 1898. 41 S. 8°.

Antonio Favaro, Nota intorno all' autografo

Galileiano del „Discorso sul flusso e reflusso

del mare“ nuovamente ritrovato nclla biblioteca Va-

ticana. [Rendiconti della R. Accademia dei Lincei,

classe di Scienze fisiche, matematiche c naturali-

Estratto dal vol. VIII, 1° sem., serie 5*, fase. *'-!

Rom, 1899. 8 S.

Literarische Entdeckungen, die sich aut

Galilei beziehen, können immer darauf rechnen,

in weiten Kreisen mit Interesse aufgenommeo

zu werden. So hat auch die Nachricht, dass in

der Vatikanischen Bibliothek das Original-

Manuskript des Gaüleischen Briefs über Ebbe

und Fluth wiedergefunden worden ist, im Herbst

1898 einen Augenblick die ganze zivilisirte W :

beschäftigt; Telegramme trugen die Kunde m

aller Herren Länder, die grossen wie die kleinen

Tagesblätter widmeten dem Ereigniss mehr o<

minder eingehende Notizen.

Da nun aber hinter dem Interesse für lC°

grossen Namen die nähere Kenntniss von ' <-n
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Schriften und Entdeckungen Galileis in eben
jenen weiten Kreisen stark zurückgeblieben ist,

so war es schwer, ohne Zuthat aus eignem
Geiste der Bedeutung des römischen Fundes ge-

recht zu werden. Wem es völlig unbekannt

war, dass Galilei in seinen „ Dialogen über die

beiden HauptWeltsysteme“ 16 Jahre nach dem
Brief an den Kardinal Orsini die in diesem be-

handelte Fluthlehre in stark erweiterter und ver-

vollständigter Bearbeitung der üeffentlichkeit

übergeben hat, der konnte von der Auffindung

der Original -Handschrift jenes Briefes höchst

werthvolle neue Aufschlüsse über Galileis An-
sichten, wenn nicht gar über das grosse Ge-
beimniss der Kluthcrscheinungen selbst erwarten.

Wer dagegen von der Geschichte der Galilei-

sehen Lehre Notiz genommen, wer insbesondere

in der Florentiner Edizione Nazionale den 1895

erschienenen jüngsten Abdruck des Briefes von

1616 verglichen und sich an der ausserordent-

lichen Sorgfalt erfreut hatte, mit der hier auf

Grund von 1 3 Handschriften unter steter Be-

rücksichtigung des Wortlauts der „Dialoge“ der

Text festgestellt worden ist, dem konnte die

Nachricht aus der Vatikanischen Bibliothek Er-

weiterung unserer geschichtlichen Einsicht und

selbst eine Berichtigung des Textes nur in ge-

ringfügigen Einzelheiten verheissen.

Ungleich mehr versprach allerdings eine vor-

läufige Mittheilung des Vize -Bibliothekars der

Vatikanischen Bibliothek Ab. Cozza-Luzi und

bald darauf der einleitende Bericht an der Spitze

eines vollständigen Abdrucks der Galileischcn

I landschrift. Neben der gebührenden Anerkenn-

ung für die Bemühungen des Herausgebers der

Edizione Nazionale scheint aus dieser Ankündi-

gung hervorzugehen, dass ein des Verfassers

würdiger Text bisher nicht vorhanden gewesen
ist. Dem Original gegenüber erscheinen nach

C.-L.s Ausspruch sämmtliche bisher bekannten

Abschriften in ihrer Bedeutung als Material der

Textkritik „auf eine wesentlich tiefere Stufe ge-

rückt“, ja als geradezu „unbrauchbar oder doch

von recht geringem Werth je nach dem Maasse,

in dem sie sich von dem Wortlaut des echten

Briefes entfernen“.

Mit dieser Behauptung, die durch Einzel-

vcrgleichung nicht gerechtfertigt wird, steht in

auffälligem Widerspruch, dass der von C.-L. ver-

öffentlichte Abdruck der römischen Handschrift

an mehreren Stellen stark abweichende Lesarten

bietet, die unmöglich von Galilei herrühreo

können.

Bei der Auseinandersetzung über die Eigen-

bewegung des Wassers im bewegten Behälter

heisst es in särnmtlichen vom Herausgeber der

Edizione nazionale benutzten Handschriften:

ina quanto prima si comin-
cfasse a tnuover In bar-
ca non piano piano ma
con notabil velocita, 1‘acqua

contcnuta si nel vaso, ma
non come le allrc parti

solide di esso vaso saida-

mente u qucllo collcgata,

anzi per ja sua flussibi*
litä in ccrto moto disgiun-

ta . . . vedremmo. dico, essa

acqua restar in dictro etc.

Hier liest inan in der

römischen Handschrift:

ma quanto prima si comin-

cinsse a muover il vaso
daria in dietro non pian

piano ma con notabil ve-

locita l'acqua contcnuta si

nel vaso comeanco nel-

le altre parti solide di

esso vaso. saldamcnte a

quetle collegata, anzi per

la sua furia sarin in

certo modo disgiunta . . .

vedremmo etc.

Die Abweichungen in den drei durch den

Druck hervorgehobenen Stellen haben hier den

klaren Sinn der bisher bekannten Lesart bis zu

völliger Unverständlichkeit verdorben; so wie hier

nach (\-L. Galilei rnit eigener Hand geschrieben

haben soll, kann nicht nur kein Galilei, sondern

auch kein Kopist geschrieben haben, der nur

einigermaassen versteht, was er schreibt.

Neben derartigen befremdenden Varianten

finden sich nach C.-L.s Abdruck andere in ziem-

licher Anzahl, die zwar nicht in gleichem Maasse
auffällig erscheinen, aber doch keinenfalls dem
Texte der Edizione Nazionale gegenüber als

Verbesserungen anerkannt werden können. Und
doch ist nach dem Zeugnis» des Prof. Umberto
Marcbesini, der als assistente per la cura del

testo an der Bearbeitung der Edizione Nazionale

betheiligt ist, an der Thatsache, dass die im

Vatikan bewahrte Handschrift ein Autograph ist,

nicht zu zweifeln.

Diese Widersprüche sind durch Antonio Fa-

varo in völlig befriedigender Weise aufgeklärt.

F. hat bei einer Prüfung der Handschrift sofort

erkannt, dass wie das 'Titelblatt auch die durch

Form und Inhalt zumeist bedenklichen Stellen

nicht von Galilei geschrieben sind. Das Papier

der zehn Blatter, aus denen das Autograph

besteht, ist vielfach von der Dinte zerfressen,

und diese Zerstörung scheint an bestimmten

Stellen der drei ersten Blätter eine so weit-

gehende gewesen zu sein, dass man es nöthig

gefunden hat, die unleserlich gewordenen Buch-

staben und Worte auf angeklcbte Flicken zu

übertragen. Nun sind aber die Blätter beider-

seits beschrieben und dabei nur auf der Vorder-

seite links ein ziemlich breiter freier Rand ge-

blieben, während auf der Rückseite die Schrift

den Rand des Papiers erreicht; in Folge dessen

ist zwar dort eine korrekte Nachbildung oder

Ergänzung der wenigen ganz oder theilweise

weggefallenen Buchstaben möglich gewesen, auf

der Rückseite des Flickens aber bedurfte es für die

Herstellung eines zusammenhängenden Textes in

einigen Zeilen der Einfügung eines oder mehre-

rer Worte, und wo dafür brauchbare Ueberreste

von Galileis Hand nicht erhalten waren, da hat

man auf gut Glück mit unzureichendem Verständ-

nis die Lücken ausgefüllt. Dass auf diese Weise
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an drei Stellen tler Text des Original-Manuskripts

vollständig verdorben ist, hat C.-L. übersehen
können, da ihm eine Vergleichung der seines Er-
achtens mioderwertbigen älteren Abschriften wie
der gedruckten Ausgaben überflüssig erschienen ist.

Auf die gleiche Ursache muss eine Reihe
von minder bedeutsamen, aber doch mehrfach sinn-

störenden Unrichtigkeiten des Abdrucks zurück-
geführt werden, die nach K. in der Handschrift
nicht vorhanden sind; dass auch in dem römischen
Original kleinere Irrtbümcr, Schreibfehler unil

Auslassungen von Worten und selbst ganzen
Zeilen Vorkommen, führt K. in einleuchtender
Weise darauf zurück, dass das Manuskript eine
von Galilei selbst etwas flüchtig geschriebene
Reproduktion des ersten Entwurfs seines Briefes
ist, wahrscheinlich die dem Kardinal Orsini über-
reichte Reinschrift. Betrachtet man die besseren
unter den bisher bekannten Abschriften als in

Galileis Auftrag bergcstellte Kopien des von ihm
zurückbeltaltenen Entwurfs, so erklärt sich da-
durch zur Genüge die verhäitnissmässig geringe
Zahl wirklicher Varianten, die nach Abzug jener
zweifellosen Kehler und fremden Zuthaten das
\ atikan-Manuskript dem Text der Edizione Nazio-
nale gegenüber bietet. Dass unter diesen ab-
weichenden Lesarten keine einzige ist, die für
unsern Einblick in Galileis Denk- und Schreib-
weise eine Bereicherung bedeutet, ist ein glän-
zender Beweis für das erfolgreiche Bemühen des
Herausgebers der Edizione Nationale um die
W iederherstellung der echten Galilcischen Texte.
Wird man trotzdem die Wiederauffindung der
Original-Handschrift des historisch denkwürdigen
Briefs nicht als ein bedeutungsloses Ereigniss
anschen wollen, so kommt ein Interesse auch tler
historischen Notiz zu, durch die F. die bisherigen
Mittheilungen über den Vorgang der Auffindung
berichtigt und ergänzt. Prof. Marcbesini hatte
die Vaticana aufgesucht, um für die Zwecke der
Edizione Nationale ein dort in Abschrift bewahr-
tes Galileisches Sonett zu vergleichen. Als er
bei dieser Gelegenheit nach einem erst vor
wenigen Jahren den Lesern zugänglich geworde-
nen Index Auctorum die unter dem Namen
OaHlci Galilaeus vcrzeichnete Handschrift forderte,
erhielt er in einem Sammelband den Brief an
den Kardinal Orsini, durch die Aufschrift als
Galileis Autograph bezeichnet. Er überzeugte
sich alsbald, dass die Handschrift in Wahrheit die
Galileis war, und bestätigte dies auf Wunsch des
Vlzcbibliothekars, dem er seine Wahrnehmung
mittheiltc, durch seine Unterschrift. Daraufhin
veranlasste Cozza-Luzi die Veröffentlichung der
Notiz, dass von ihm in Verbindung mit dem
Prof Marchesini die Original -Handschrift des
Bnefs über Ebbe und Kluth in der Vaticana
wiedergefumlen sei.

Hamburg. Emil Wohlwill.

1.304

Rechts- und Staatswissenschaften,

Arnold Luschin von Ebengreuth, Grundriss

»ler österreichischen Reichsgcschichte. Eine Be-

arbeitung seines Lehrbuches der .Ocsterreichischcn

Reichsgeschichte 41
. Bamberg, C. C. Büchner, 1899.

XIII u. 361 S. 8" mit drei in den Text gedruckten

Karten und fünf Stammtafeln. M. 6.

Diese kürzende, mit manchen Zusätzen be-

reicherte Bearbeitung des Lehrbuches (s. DLZ.
1899 Nr. 6) bietet nur „Ergebnisse“ ohne be-

gründende Noten und Litteratur- Angaben. Vor

allem für die Studirenden geschrieben, erfüllt

das Werk durch die Knappheit, Uebersiditlich-

keit und Glcichmässigkeit seiner leichtfasslichen

und anziehenden Darstellung im Verein mit dem

niedrigen Preise so vortrefflich gerade dea

Zweck eines Lehrbuches, dass lebhaft zu wün-

schen ist, in einer Neuauflage möge der „Grund-

riss“ an die Stelle des „Lehrbuches“ treten

und letzteres sich zu einem „Handbuch“ ausge-

staken. Die Periodisirung ist beibehalten; nur

ist die II. (976—1493) und III. Periode (1493

— 1526) zu einer verbunden. Ebenso ist die

Scheidung des Stoffes in zwei „Theile“ (vor

und nach 1526) übernommen. Das Herzogtum

Oesterreich ward im „Lehrbuch“ sehr richtig

das „Kernland“ des Staates genannt. In §
1

wird unter anderem erklärt, in welchem Sinne

dies zu verstehen sei. Hier ist der Text auch

durch die Heranziehung der heutigen Bezeich-

nungen des Staates erweitert. Dagegen fehlt in

der Einleitung die Schilderung der römischen

Verwaltung. Die alte Gaueintheilung ist durch

ein Kärtchen: „Bayern, die Ostmark und Karan-

tanien zur Zeit der Gaueintheilung" (S. 41) ilhi-

strirt. Besonders lehrreich wirkt bei der Koni-

plizirtheit der Gebietsverhältnisse die der Ge-

schichte „von H. Albrecht I. bis zura Ausgang

des M.-A.“ beigegebene Karte: „Die altösterr.

Lande nach der Ländertbeilung v. 1379“ ($. 69).

Vielfach gekürzt ist die Quellengeschichte vom

Schluss des 1 0. bis zum Ende des 1 5. Jh >

Der „Rechtspflege während des M.-A.s“ tat

Luschin die Darstellung der „Sicherbeitspficgc

(Landfrage, summarisches Uebersiebnen us»- !

hinzugefügt. Aus dem „Städtewesen" sei der

Satz hervorgehoben, dass cs Gründungsurkunden

der alten Städte in Altösterreich wahrscheinlich

nie gegeben hat; das „Lehrbuch“ spricht blus>

davon, dass sich solche aus älterer Zeit nicht

erhalten haben. Böhmen und Ungarn sind »iiht

nur anhangsweise, sondern in einem II. Bül kc

ausführlicher behandelt: geschichtlicher Geber-

blick, Stellung des Herrschers. Laodstän c,

Stellung der Kirche (nur bei Ungarn), \er#-*

tung (bei Ungarn neu), Standcsvcrbäitnissc.

Recbtsquellen. Der II. Thal wird durch die

Vorführung des Entwicklungsganges der «oterr

Staatsidee seit dem Anfall von Böhmen un
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Ungarn (§ 46) eingeleitet. Eine Karte veran-

schaulicht das Anwachsen der Monarchie 1526
— 1806 (S. 225). Die Quellengeschichte der

Neuzeit ist erheblich reduzirt: die Darstellung

der rechtsgeschichtlichen Litteratur vom 16. bis

zur Mitte des 18. Jh.s und die Uebersicht der

Rechtsquellen in den einzelnen Kronländern sind

weggeblieben. Das Werk bcschliesst eine Skizze

der Verfassung der österreichisch -ungarischen

Monarchie nach dem Ausgleich von 1867. Auf
dem Boden der geschichtlich begründeten dua-

listischen Staatsform stehend, stellt L. fest, dass

der Ausgleich d. J. 1867 den Ungarn mehr an

Staatsrecht verschaffte, als sie während der

ganzen 340 Jahre seit dem Anfalle an das Haus
Habsburg besessen hatten. Der Dualismus war
schon in der pragmatischen Sanktion dem Keime
nach vorgcbildet und hatte durch den ungarischen

Gesetzartikel X von 1790/91 weitere Förderung

erfahren. Gleichwohl ist der Ausgleich von

1867 nicht die beste Lösung der verwickelten

Frage gewesen. „Im Gegentheil, früher oder

später wird wohl Ungarn selbst die Hand zu

einer Revision desselben im Sinne einer Erweite-

rung des Kreises der gemeinsamen Angelegen-

heiten und einer gerechteren Aufteilung der

Lasten und Rechte auf beide Reichshälften bieten

müssen, wofern die Auflösung der Grossmacbt

Oesterreich - Ungarn in zwei Mittelstaatcn ver-

mieden werden soll, eine Gefahr, deren Heran-

nahen einsichtigen Politikern in Ungarn schon

jetzt Sorge bereitet.“ In diesen sehr beherzigens-

werten Satz klingt der „Grundriss“ aus. Wir

wollen hoffen, dass sich die von reger Anteil-

nahme am Interesse des Gesammtreiches getra-

genen Erwartungen L.s erfüllen.

Graz. Paul Puntschart.

Max Ernst Mayer, Der Kausalzusammenhang

zwischen Handlung und Erfolg im Strafrecht.

Eine rechtsphilosophische Untersuchung. Strassburger

Inaug.-Oisscrt. Freiburg i. B. , J. C. B. Mohr (Paul

Siebeck), 1899. IV u. 148 S. 8°. M. 3.

Dass das Kausalitätsproblem immer wieder

neue Bearbeiter anlockt, kann Niemanden ver-

wundern, der sich dessen grundlegende Bedeutung

für das ganze Strafrecht vergegenwärtigt. Dabei

scheint es eine Art Verhängniss zu sein, dass

Verursachung und Verantwortung für die Verur-

sachung immer wieder durcheinandergewirrt wer-

den, auch von denen, die sich ausdrücklich zu

der Notwendigkeit einer scharfen Unterscheidung

bekennen, wie z. B. der Vf. der vorliegenden

Schrift. Andernfalls hätte er die von ihm zu

beantwortende Frage nicht so fassen können:

„Wann steht die Willensbethätigung eines Men-

schen mit dem Erfolge in einem derartigen ver-

ursachenden Zusammenhänge, dass das Straf-

recht ihn berücksichtigen und darum den Erfolg

als die That dieses Menschen bezeichnen d. b.

ihm objektiv' zurechnen muss?“ (S. 14). Was
das Strafrecht objektiv zurechnet, muss es

auch subjektiv zurechnen, andernfalls ist der

vorhandene Kausalzusammenhang strafrechtlich

eben gleichgültig. Es bedeutet darum die Krag-

stellung nichts Anderes als den Versuch, den

Beginn der strafrechtlichen Verantwortlichkeit

nach objektiven Kriterien zu bestimmen. Dazu
ist dann freilich eine Unterscheidung der kau-

salen Elemente kaum vermeidlich, und Mayer
kommt deshalb auch in seiner einleitenden Be-

trachtung zu der Aufstellung von drei verschie-

denen Begriffen: Bedingungen, Ursache i. e. S.,

Veranlassung, Genau genommen i9t das ein

Spiel mit Worten, dem die allerdings richtige,

aber wenig fördernde Thatsache zu Grunde
liegt, dass es stets eine letzte Veränderung ist,

die die Möglichkeit in die Wirklichkeit überführt.

Die ganze Unterscheidung erweist sich denn

auch für das Strafrecht nicht sehr fruchtbar, da,

wie M. selbst hervorhebt, nicht nur das Setzen

der Ursache i. e. S., sondern auch das Setzen

einer Bedingung für den eingetretenen Erfolg

verantwortlich machen kann. Das sei berech-

tigt, „wenn die Bedingung mit der Ursache des

Erfolges eine Generation bildet. Dies aber

kann auf dreierlei Weise geschehen: 1. Kausal.

Die Bedingung des Erfolges ist zugleich Bedin-

gung der Ursache i. e. S. (z. B. ich sperre

einen Menschen in einen Löwenkäfig). 2. Te-
leologisch. Die Bedingung bedient sich der Ur-

sache i. e. S. als einer existenten Kraft zur Er-

reichung eines Zweckes (z. B. ich binde einen

Menschen auf einem sinkenden Schiffe fest). 3.

Potentiell. Die Bedingung enthält als Anlage

eine Kraft, aus der die Ursache i. e. S. den Er-

folg macht (z. B. ich lasse in einer Scheune

eine Laterne in leicht zu erschütternder Lage
zurück). Dagegen wird das Setzen einer Be-

dingung des Erfolges nicht berücksichtigt, wenn
die Bedingung einzig die Bedeutung hat, dass

sie das Wesen, auf das gewirkt werden soll,

zeitlich und räumlich der wirkenden Kraft d. h.

der Ursache ausliefert* (S. 83 u. 84). Als Bei-

spiel für letzteren Fall hat M. früher den ange-

führt, dass Jemand einen Andern während eines

Gewitters in den Wald schickt, in der Hoffnung,

dass ihn der Bitz erschlagen werde. Gerade

aus diesem Beispiel erhellt deutlich, wie wenig

die gemachten Unterscheidungen in Wahrheit

besagen. Sowohl die „kausale“ wie die „teleo-

logische Generation“ enthalten nichts als die

Auslieferung an eine Kraft (Schlag der Löwen-

tatze, Wind und Wogen) deren einzelne, allein in

Betracht kommende, Aeusserungen nicht mehr und

nicht weniger existent sind als der einzelne Blitz.

Nur die Vorhersehbarkeit des Erfolgeintrittes ist

verschieden, und es läuft hier die „Generations-

theorie“ schliesslich auch nur darauf hinaus,

dass die Zurechnung von der Vorhersehbarke.it
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des Erfolges abhängt. Die „potentielle Gene-
ration“ aber ist nichts als eine Reproduktion

der „adäquaten Verursachung“. Das beweist

an» besten der Abschnitt über die durch den Er-

folg qualifizirten Delikte.

Wenn so dieser neue Versuch zur Lösung
des Problems der Kausalität im Strafrecht nicht

als gelungen bezeichnet werden kann, so soll

doch nicht verkannt werden, dass die Arbeit

selbst vielfach Interessantes bietet und in jedem
Kalle ernsthafte Berücksichtigung verdient.

Heidelberg. . K. v. Lilien thal.

Kunstwissenschaften,

Richard Hennig, Die Charakteristik der Ton-
arten. Historisch, kritisch und statistisch untersucht

vom psycho-physiologischen und musikalischen Stand-

punkt aus. Berlin, Ferd. Dümmler, 1897. 131 S. 8“.

M. 2,40.

Der Vi. giebt eine Darstellung seiner praktisch-

musikalischen Bemühungen und Fortschritte, die
er innerhalb zweier Jahre im Erkennen der Ton-
arten durch das Gehör gemacht hat. Er ist

offenbar mit wissenschaftlicher Forschungsweise
wenig vertraut und machte sein subjektives
Empfinden zur Grundlage seiner kritischen Be-
trachtungen. Dabei nahm er wahr, dass sich

beim Anhören bestimmter Akkorde in ihm auch
ganz bestimmte Gesichts- Vorstellungen, wie Farbe
und Licht, einzustellen pflegten, und sucht nun
nachzuweisen, dass dies auch bei Anderen und
schliesslich wohl gar bei allen Menschen so sei.

Dieser Nachweis ist misslungen. Die Personen,
deren Aussagen er wissenschaftlich protokollirt,
sind mcistcntheils hinsichtlich der ( )bjektivität
ihrer Urtheile unkontrollirbar und nicht einmal
vom Beobachter selber genügend kontrollirt
worden. Versuchsreihen z. B. etwa der Art,
wie sie die Psycbophysik benützt, hat er nicht
aulgestellt. Sodann sucht er aus der modernen
und meist modernsten Musiklitteratur die mit
seinen Empfindungen übereinstimmenden Fälle
heraus und gelangt auf solchen Wegen zu
folgender Theorie: Jede Tonart hat ihren be-
stimmten, ein für alle Mal feststehenden Charakter,
z. B. Mondschein-, Gewitter-, Frühlings-, Ge-
spenster-Stimmung, der Reihe nach anhaftend
Her Tonart in Fis moll, D-moll, D-dur, E-moll.
Darin geht der Vf. sogar soweit, Bach, Mozart,
Beethoven usw. zu tadeln und zu korrigiren, wenn
sie z. B. eine Gewitterschilderung nicht in D-moll,
oder eine Mondnachtstimmung nicht in Fis-moll
gesetzt haben, und empfindet dies folgerichtig als
Beweis einer geringeren Fähigkeit dieser Kom-
ponisten

, tonartlich korrekt zu denken. S. 77
wird L. M. von Weber deshalb, weil er ein
Gewitter in C-moll schildert, der Vorwurf gemacht,
dass seine Kraft für die höchsten dramatischen
Wirkungen nicht m.sreiche; S. 78 heisst es von

1808

Mozarts Requiem, das D-moll des Kyrie eleisun

mache diese Komposition frivol, und S. 90 wird

gar die Wahl des F-dur zur Schilderung des

Siegesjubels in der Egmont-Ouverture Beethovens

als ganz verfehlt bezeichnet, denn hier müsste

E-dur stehen. Chopin, so heisst es ferner,

kannte — doch wohl mangelhafter Weise! —
eine derartige Charakteristik der Tonarten nicht,

„seine Kompositionen kann man also nick als

Beispiele heranziehen“; und überhaupt müsse

man sich sehr vorsehen mit den älteren Kom-

ponisten (S. 82), denn sie befolgen des Vt.s

Lehre von der C harakteristik mcistentheils nicht,

entweder weil ihnen die Wahl der Tonarten

ganz nebensächlich und gleichgiltig war oder

weil sic an einem völligen Mangel der (’harak-

terisirung litten. Der Vf. sagt selbst: eine

systematische Durchforschung der Musiklitteratur

nach dieser Richtung hin „würde die erhebliche

Mühe und Arbeit bei weitem nicht hinreichend

lohnen“ (S. 83). Dies aber ist ja gerade der

stärkste Beweis gegen eine irgendwie allgemei-

nere, objektivere Geltung der Hennigschen Theorie.

Es kommt wohl vor, dass Jemand mit Toncropfin-

düngen Farbenvorstellungen verknüpft, vielleicht

sogar gewohnbeitsmässig; würden sich bei den

verschiedenen 'Tonarten bestimmte Geruchs- oder

selbst G eschmacksVorstellungen bei ihm einstellen,

so würde das ebenso sehr oder wenig wunderbar

sein, wie es musikästhetisch irgend w elchen Werth

hat. Dergleichen fast pathologische Associationen

sind ganz vereinzelt und haben ihre Sonderursachen,

die nicht in der Musik selbst ruhen. Was fabelt

man nicht alles von den Gefühlsunterschiedcn von

Moll und Dur! Und doch singen die Slaven ihre

fröhlichsten Lieder in Moll und die Germanen

ihre traurigsten in Dur. Dabei liegen hier in

der Tbat viel tiefer greifende Unterschiede vor,

als bei den doch stets gleich gebauten 1‘on.iricn

mit verschiedener Tonika.

Uebcr die Charakteristik der Tonarten ist seit

Schubart viel geschrieben, aber auch vor der

Aufstellung von ästhetischen Theoremen dieser

Art viel gewarnt worden. Das Wenige, v»

Robert Schumann l

), Eduard Hanslick
2
),

Heinrich

Ehrlich 3
) dagegen beigebracht haben, kann auch

heute noch zur Widerlegung genügen.

Berlin. Oskar Fleischer.

Notizen und Mittheilungen.

Die 15 Universitäten Frankreichs erfordert

rund 1 1 Millionen Gcsammtkosten im Jahre, von Jet*'

sie selbst etwa 3 Millionen aufbringen, wahren«.

Staat 8 Millionen deckt. Im letzten J«hre Wjjf*

Zahl d. Studenten 27 800, von denen aber auf d- jn-

IJmv. allein 12059 kamen.

V Gesammelte Schriften über Musik und .
*

Leipzig (Rcelnm), S. 129f. . w
*) Vom Musikalisch-Schönen ,

Leipzig 1891 •
1

3
) Die Musik-Aesthetik in ihrer Kntw'iokelui^.'

Kant bis auf die Gegenwart. Leipzig I8H2, - -

i
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IJci d. Untersuchg von Tu muli -Gruppen bei

Dannstadt u. Wattenheim i. d. Pfalz wurde bei d.

ersteren Leichenbestattg mit Urnenbeigaben, bei d. letzter.

Leichen verbrenng u. Beisetzg d. Aschen in rohen Grab-
urnen , die etwa d. 1 . Jh. v. Chr. angehören

, gefunden.

Als erste Veröffentlichung der im vorigen Jahre be-

gründeten Gcscllsch. für Bibliophilen ist c. ge-
naue Nachbildg von Goethes „Mitschuldigen“ er-

schienen nach d. Reinschrift, die Goethe selbst für Frie-

derike Brion niedergeschrieben hatte, u. die Hirzel später
erworben und mit s. Goethe-Bibliothek d. Leipziger Univ.-
Bibi, hinterlassen hat. Herausgegeben ist der Facsimilc-

druck von Prof. Georg Witkowski.

Gelehrte Gesellschaften und Vereine.

Sitzgsber. d. Kgl. Preuss. Akad. d. Wiss. zu Berlin.*)

26. Oktbr. Gcsammtsitzg. Vors. Sekretär: Hr. Wald cy er.

Hr. von Wilamowitz - Moellendorff las: Platons
Gorgins und die Rede des Polykrates gegen
Sokrates. (Ersch. später.) Ls ist nicht erlanbt, die

Form des Pindar- Verses, welche in Platons Gorgias,

484b, überliefert ist, zu andern, obwohl sie unrichtig

ist. Die Missdeutung des Verses hat Polykrates dem
Sokrates zum Vorwurf gemacht, wie Libanius* Apologie

§ 7U zeigt. Also hat der Sophist den Gorgias ange-
griffen, was durch den Inhalt seiner Schrift bestätigt

wird. Da nun Polykrates zwischen 394 und 390 ge-

schrieben hat, so rückt der Gorgias unwidcrsprechltch

in die erste Zeit nach Sokrates* Tod. — Hr. Dr, Fr.

Jonas hicrsclbst überreicht der Akad. einen Brief von
F. W. ßes-sel an Prof. Lchnerdt in Königsberg vom 22.

Februar 1837 für ihre Sammlung der ßcsselschcn Korre-

spondenz. — Die Akad. hat ihrem MHgliedc Hm. Har-

nack zur Fortführg der Arbeiten an der Gesch. der

Akad. 2600 Mark bewilligt. — S. Maj. der Kaiser und
König haben unter dem 2. August geruht, die Wahlen
des ord. Prof. d. Gcsch. an der hies. Univ. Dr. Paul

Sehcffcr-Boichorst u. d. bisherigen korresp. Mitgl. der

Akad., ord. Prof. d. klnss. Philol. an derselben Univ.,

Geh. Reg.-Raths Dr. Ulrich von Wilamowitz-.Moellendorff

zu ord. Mitgliedern der phil.-hist. Kl. d. Akad. zu be-

stätigen. Die Akad. hat durch den Tod verloren am
17. August das korresp. Mitgl. der phil.-hist. Kl. Hm.
Wilhelm Pcrtsch in Gotha.

2. Nov. Sitzg d. phil.-hist KL Vors. Sckr. : Hr. Vahle n.

’) Hr. Weinhold las ‘über die Bedeutung des
llasclstrauchs im altgcrmanischcn Kultus und
Zauber wesen*. Der Haselstrauch gehört zu den im
heidnischen Kultus der Germanen verwendeten Hölzern.

Fr war dem Himmelsgott, im Bcsondcrn dem Gewitter-

gott geweiht, und daraus lassen sich die Verwendungen
des Hasclholzes zur Wahrung des Friedens, zur Abwehr
schädigender Wesen, zur Segnung und Heilung, zum
Auftinden von Wasser und verborgenen Schätzen, ferner

im Zauberwesen ableiten. — Hr. Dieb legte eine Ab-

handlg d. Hm. Prof. R. Rcitzenstcin in Strassburg vor:

‘Zwei neue Fragmente der Epoden des Archi-
lochos". (Ersch. später.) Die beiden Papyrus Frag-

mente (2. Jh. n. Chr.) gehören zu der z. Th. durch Ver-

mittelg d<js Hrn. Dr. Reinhardt erworbenen Sammlg der

Strassburger Univ.- und Landesbibliothek. Obgleich der

Name des Dichters nicht erhalten ist, scheint Sprache,

Metrum, Inhalt und Glossirung die Zuweisung an den
Erlinder des Epodos zu rechtfertigen. Das erste Frag-

ment (13 Verse) enthält die Verwünschung eines eid-

brüchigen Freundes, frei nachgeahint von Horaz' Epodc
10: das zweite, schlechter erhaltene (10 Verse), wie es

scheint, einen Angriff auf einen Dieb und dessen Kufti-

*) Sondcrabdrflckc auch der in den Sitzungsberichten er-
schienenen Mittheilungcn sind vom I. Jan. I 8W ab zum Preise von
0,50 und i M. (mehr als 2 Bogen stark 2 M.) durch die Verlags-
buchhandlung von G. Reimer zu beziehen.

“) Erscheint nicht m den akademischen Schrillen.

pane. - Hr. Krman überreichte im Aufträge des Hm.
F. LI. Griftith zu Ashton under Lyne dessen Veröffent-

lichg der Papyrus von Kahun. die s. Z. von Flindcrs

Pctrie in den Häusern der dortigen Stadt gefunden sind

und die neben einzelnen litterar. und medizinischen

Texten, Rechngn u. Briefen uns die weitaus ältesten

Beispiele von Zensuslisten und Testamenten geliefert

haben. Er knüpfte daran eine Mitthcilg üb. den im
laufenden Jahre dort gemachten zweiten Papyrusfund,

der sich zur Zeit als Leihgabe des Hrn. Vizekonsul

Dr. Reinhardt in den Kgl. Museen befindet. Dieser

neue, noch umfangreichere Fund enthält die Papiere

eines Tempels derselben Stadt und derselben Zeit und
ist für die Kenntniss der TempelVerwaltung von Wich-
tigkeit. Ueberdics hat er das erste astronomisch be-

stimmbare Datum für die Periode des mittleren Reiches

geliefert und hat es damit ermöglicht, die Chronologie
der älteren ägyptischen Geschichte festzulegen. — Der

Vorsitzende legte den von Hrn. Bruno Gebhardt ein-

gesandten 2. Band seines Werkes „über Wilhelm von
Humboldt als Staatsmann“ vor.

In d. Sitzg d. Geograph. Gesellsch. in München am
27. Oktbr. hielt Hr. Falkner v. Sonnenberg c. Vor-

trag: Stimmgsbilder aus Manila u. Japan.

Personalchronik.

Ernennungen, Auszeichnungen usw.

An Universitäten usw. Prof. P. Biederlack.
S. J., an d. Gregorian. Univ. in Rom, zum Rektor d.

Collegium Gcrmanioum ernannt. — Der Privatdoz. d.

Theologie an d. Akad. Münster, Dr, B. Doerholt. zum
ao. Prof, ernannt. — In d. kathol.-thcol. Fakult. d. Univ.

Bonn d. früh. Kaplan an St. Colomba in Köln, Dr.

Joseph Gravi ng als Privatdoz. f. histor. Theo!,

hnbilitirt. — Ao. Prof. Dr. Christian Frh. v. Ehren-
fels z. o. Prof. f. Philosophie an d. dtsch. Univ. in

Prag ernannt. — Dem Privatdoz. a. d. Univ. Berlin Dr.

Eduard Selcr ist d. ao. Loubat- Professur f. amerik.

Forschg übertragen worden. — Privatdoz. Dr. Karl
Wasserrob a. d. Univ, München z. Honorarprof. in

d. staatswirthschaftl. Fakult. ernannt.

Neu erschienene Werke,
vom V. bis 15 . November in der Redaktion eingellcfcrt.

Achclis, Chr., Prakt. Theologie. 3. ncubcarb. Aufl.

Freiburg, Mohr (Siebeck). M. 6.

Appendix, D., Probi hgb. v. XV. Heracus. |S. A.

aus d. Arch. f. lat. Lcxikogr. XI, 3.] Lpz., Teubncr.

M. 1,20.

Arminius, W., D. Weg zur Erkenntn. Roman. Stttg.,

Cotta Nf. M. 3.

Bacchvlidis Carmina iterum. cd. F. Blass. Lpz.,

Tcubner. M. 2,40.

Bauditz, S., Geschichten aus d. Forsthause, übs. v.

M. Mann. Lpz., Grunow. Geb. M. 6.

Baumann, J., „Schulwissenschaftcn“ als besond.

Fächer auf Univv. Vortrag. Lpz., Dieterich. M. 0,75.

Belling, H-, Stud. üb. die Compositionskunst Vergib

in d. Aeneidc. Ebda. M 5.

Bianchi. L ,
Vorlesgen üb. Differentialgeometrie. Uebs.

v. M. Lukat. Lpz.. Teubncr.

Bragagnolo, G., Storia di Francia. [Manuali Hocpli

297/98.] Mailand, Hocpli. Geb. L. 3.

Bull. .0. B. t
Bestem mclse af farvede glasses Ivsab-

sorbtion og farvcstyrkc. [Christiania Vidcnskabselskabcts

Forhandlinger 1899. No. 3.] Christiania, Dybwad Komm.
Cosack, K., Lehrb. d. dtsch. bürgert. Rechts. II, 2.

Jcnn, Fischer. M. 3.50.

Dahn, F., D. Könige d. Germanen. VIII, 5. Lpz.,

Breitkopf & Härtel. M- 10.

Dialogues of the Buddha. Iransl. trom the Pali

by T. W. Rhys Davids [Sacrcd Books of the Buddhists,
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ed. by F. M. Müller. Vol. II]. London. Frowde. Geb.
Sh. 10. 6 d.

Dyroff, A., Demokritstudien. Lpz., Dieterich (Th.
Weicher). M. 3.60.

Eisler, R., Wtb. d. philosoph. Begriffe u. Ausdrücke.
6. Lief. Brl.. Mittler. M. 2.

Falke, G. f D. Mann im Nebel. Roman. Lpz.,
Alfred Janssen. Geb. M. 3.

— — , Mit dem Leben. Neue Gedichte. Ebda. Geb.
M. 3.

Feine, P. , D. gesetzesfreie Evgl. d. Paulus. Lpz.,
Hinrichs. M. 5.

Fester, R., Machiaveili. [Schmoller-Hintzes Politiker u.

Nationalökonomen. I.] Stttg. , Frommann. M. 2,50.
Foltz, M., Bcitr. z. Gesch. d. Patriziats in d. dtsch.

Städten vor d. Ausbruch d. Zunftkämpfc. Marburg.
Inaug.-Dissert. Marb., EUvert M. 1,60.

Fournier, A., Zur Gesch. d. poln. Frage 1814 u.

1815. [S.-A. a. d. Mitthlgn d. Instituts f. österr. Gesch.-
Forschg. XX. Bd.]

Füllkrug, G., D. Gottesknecht d. Deuterojcsoja.
Gotting., Vandcnhoeck & Ruprecht. M. 2,80.

Gaupp-Wagcner, E., D. Lieder e. jung. Deutschen.
Stttg., Greincr & Pfoiffcr. M. 1,80.

Gecring, Agnes, D. Figur d. Kindes in d. mhdtsch.
Dichtg.

|
Abhdlgn d. Gcsellsch. f. dtschc Sprache in

Zürich. IV.] Zürich, Speidel. M. 2,40.
Gizycki, P. von, Vom Baume d. Erkcnnln. Ul. Gut

u. Böse. Br!., Dümmler. M. 7,50.

Glagau, H., E. Vorkämpferin landesherrlicher Macht.
Anna von Hessen, d. Mutter Philipps d. Grossmüthigen.
Marburg, Elwert. M. 3,60.

Glasenapp, Gr. \\, Essays. Kosmopolit Studien zur
Poesie, Philos. u. Naturgesch. Riga, Jonck & Poliewsky.
Gunkel, H., D. Wirkgn d. hl. Geistes nach d.

populär. Anschauung d. apostol. Zt u. d. Lehre d.
Apostels Paulus. 2. Aud. Göttingen, Vandcnhoeck &
Ruprecht. M. 2,80.

Han ncke, R., Pommerschc Geschichtsbilder. 2. Aull.
Stettin, Saunier. M. 4,50.

Hase, K. von, Kirchgesch. Lief. 8. 12. Aull. Lpz.,
Breitkopf & Härtel. M. 0,50.
Herrmann, W., Röm.-kathol. u. evgl. Siltlichk. Vor-

trag. Marburg, Elwcrt M. 0,60.
Herzog, R., Koischc Forschgn u. Funde. Lpz.,

Dieterich. M. 12.

Heydenreich, Ed., Archivwesen u. Gesch.-Wissensch.
Marburg, Elwcrt. M. J.

Heyn, O., Theorie d. wirthschoftl. VVerthes. I. D.
Begriff d.Werthes. Brl., Puttkammer & Mühlbrecht. M. 3.
Hinter d. Mauer, Beitr. z. Schulreform. E. Buch

f. Verzieher u. Verbildete. Marburg, Klwert. M. 1,50.
Hönes, Chr. , Dante. [Virchows Snmmlg gemein v.

wissensch. Vorträge. 325/26.) Hambg., A.-G. (vorm.
Richter). M. 1 ,50.

Huisman, M., Invcntaire des nouveaux Mss. con-
cernant l’Hist de la Belgique acquis par Ja Biblioth.
roy. de Berlin. Brüssel. Druck v. Hayez.
Jungbrunnen, H. 1-3. Brl.. Fischer & Franko.

Abonn.-Pr. je M. 1, Einzclpr. je M. 1,25.
Kaemmcl, 0-, Krit Stud. zu Fürst Bismarcks Ge-

danken u. Erinnerungen. Lpz., Grunow.
Kaufmann, C. M., D. scpulcralen Jenseitsdenkmäler

d. Antike u. d. Urchristenth. Mainz, Kirchheim. M. 15.
Kerntier, Frz, D. Unität d. absoluten Maas» Systeme

in Bezug auf magnet. u. elektr. Grössen. Lpz., Tcubncr
Komm. r

K i e n e r , Fr., Vcrfnssgsgcsch. d. Provence (510-1 200).
Lpz., Dyk. M. 10.

Knopf R., D. erste Clemensbricf unters, u. hgb.
[texte u. untersuchgn z. Gesch. d. altchristl. Litt., heb.
v. Gebhardt u. Ilamack. N. F. V. I.) Lpz., Hinrichs.

o-
K ° ch

;

W., Kaiser Ju,ian d> Abtrünnige. [S.-A. aus
-5. Suppl.-ßd. d. Jahrbb. f. dass. Philol.] Lpz., Teubner.

1812

Köslin, Fr., Leitfaden z. Untcrr. im A. T. f. boli.

Schulen. 3. Auf!. Freiburg i. B., Mohr (Siebcck). M. 1,80.

Kohlrausch. Fr., Kleiner Leitfaden d. prakt Physik.

Lpz., Teubner. Geb. M. 4.

Kontz, A., Les Drames de jeunessc de Schiller.

Paris, Leroux.

Lamberg, M., Brasilien, Land u. Leute. Lpz., Zieger.

M. 18.

Langmann, Ph., Verflogene Rufe. Novellen. SUtc..

Cotta Nf. M. 2,50.

Langstroth, Ch., and W. Stilz, Railway-Co-Opentkra.

[Publicat. of Univ. of Pennsylvania. Series in Poktkad

Economy and Public Law. No 15.] Boston, Ginn & Co.

Liljequvist, E., Iniedning tili Psykologien. [Göte-

borgs Högskolas ArsskrifL 1899. II.] Gothenburg.

VVcttergrcn 8: Kerber. Kr. 2,50.
— — , Om Skcpticismens Betydelse för den Filoso-

fiska Utvccklingcn. [Dieselbe Sammlg. 111.] Ebda. 75ört

Lloyd. J. U.. Etidorhpa od. d. Ende d. Erde- 2 Mt
Dtschc Ausg. Lpz., W. Friedrich. M. 8.

Maclarcn, A.. 10 Predigten übs. Lpz., Dictench. M.l.

Marathi Proverbs collectcd and transl. by A. Man-

waring. Oxford, Clarendon Press (Lond., Frowde'.

Geb. Sh. 8. 6 d.

Marin, P.. Druinont? Paris, Stock. Fr. 3,50.

Mayer, E. W.. D. christl. Gottvertraucn u. d. Glnubc

an Christus. Gotting., Vandcnhoeck & Ruprecht .\L 3,60.

Molden, B. , D. Opfer für Höheres. E. Untersuchg

üb. d. Wesen d. Ethischen. Stttg., Cotta Nf. M. 1,20.

Museum Francisccunv AnnalcsMDCCCXCVIII. Brünn,

Druck v. R. M. Rohrcr.

Norström, V., Till Platos Idelnra. [Göteborg»

Högskolas Arsskrift 1899. 1.) Gothenburg, Wdttrgrcn

& Kerber. Kr. 2.

Petzoldt, Jos.. Einführg in d. Philos. d. reinen Er-

fahrg. 1. Bestimmtheit d. Seele. Lpz., Teubner. M. 8.

Wegen Raummangels hat die Zcitschriitea-

schau für die nächste Nummer zurückgcstellt

werden müssen.

Entgegnung.

ln Nr. 2 dieses Jahrg. auf Sp. 60 ff. ist meine Arbeit

„Der Ucbcrgang vom Mittelhochdeutschen /um Neuhoch-

deutschen in der Sprache der Breslauer Kanzlei (Ger-

manist. Abhdlgn begr. von K. Weinhold, hgb. von Fr.

Vogt)* von K. Burdach einer Kritik unterzogen worden,

die das Ziel, das ich mir in meinen Untersuchungen

steckte, vollständig verkannt hat.

Der Titel meiner Arbeit sagt deutlich genug, dass

weder eine allgemeine Untersuchung über die Entstehn"?

der nhd. Schriftsprache noch eine Geschtchtc der Brcr

lauer Kanzleien , sondern lediglich einen Beitrag zur

historischen Grammatik liefern wollte, dass ich zeige"

wollte, wie sich in Breslauer Stadturkunden Sprach-

formen, welche nicht nur in „längst überwundenen

Zeiten“, sondern ebensowohl in der Gegenwart unter

dein Namen „Mittelhochdeutsch“ zusamm engefasst wur-

den und werden, zu den sogenannten neuhochdeutsc c

entwickeln. Dass dieser Beitrag, wie ich im

sage, „Schlaglichter auf das Gesamtbild der Fntwir »-K

der nhd. Schriftsprache fallen lassen soll und inso c

auch für die Kenntniss der Entwicklung der nhd.bpw

in Betracht komme,“ ist damit zu viel gesagt.' IM -

aber krilisirt so, als wollte ich „die schwierigste a

sprachgcschichtlichcn Fragen lösen“, als wollte

nhd. Schriftsprache überhaupt „in ihrer Ents

fassen“. Gegen diese Verschiebung des Stnndpu

von den» aus meine Arbeit zu beurthcilen ist. protes rc

Was die nach li.s Ansicht verfehlte Abgtwzunc

Stoffes anlangt, so bedauere ich, dass ich durc

mangel verhindert bin, meine Untersuchungen
^

Breslauer Stadthibliothek wieder aufzunehmen o

prüfen, inwieweit er Recht hat

J
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Wenn B. sodann sagt, dass ich nicht erst zu ent-

decken brauchte, dass in den Breslauer Urkunden der
altere, sei es obd. sei es md. Sprachtypus gegen linde

des behandelten Zeitraumes vor dem nhd. zurückwichc,
so kann ich ihm versichern, dass cs mir nie eingefallen

ist, das erst entdecken zu wollen. Meine Arbeit soll

nur die ihrem lirgebniss nach bekannte Entwicklung
durch ihre einzelnen Stadien hindurch verfolgen und in

ihren einzelnen Erscheinungen feststeilen. Hierbei kommt
es für jeden einzelnen Fall nicht nur auf das „Was?“,
sondern auf das „Wann?“ und „Wie?“ an. Nur das zu
zeigen habe ich erstrebt.

Um auf das „methodische Grundübel“ meiner Arbeit

zu kommen, so frage ich: wo in meiner Arbeit lasst sich

der Vorwurf rechtfertigen, dass ich den Begriff „‘mittel-

hochdeutsch* im Sinne einer lokal und zeitlich fest um-
grenzten sprachlichen Einheit oder Individualität“ ver-

stehe? Es ist doch sehr merkwürdig, dass B. mir die

Vorstellung von einer einheitlichen mhd. Schriftsprache

unterlegt, während ich überall durchaus die dialektischen

Verschiedenheiten berücksichtige.

Das Kapitel „Wortschatz“ scheint B. überhaupt nicht

gcicsen zu haben. Wie könnte er sonst behaupten „von
der Syntax (Konjunktionen * ) erfahrt man
kein Wort“, wahrend ich auf mehr als 8 Druckseiten

über eine ganze Anzahl derselben und ihre syntaktischen

Funktionen unter stetem Hinblick auf die Wandlungen
des Sprachgebrauches handle. B. sagt über den Ab-

schnitt B Wortschatz“ nichts, als was er meiner Vorrede

entnehmen zu können meinte, dass mir nämlich das

Würterverzeichniss des Staatsarchivs „gute Dienste ge-

leistet habe“, womit er in gehässiger Weise die Selbst-

ständigkeit dieses Theiles meiner Arbeit in Zweifel zieht.

Ueberhaupt war es mir in formeller Hinsicht inter-

essant, den gereizten Ton zu beobachten, der stellen-

weise in B.s Kritik hervorbricht. Ich habe darüber nichts

zu sagen, da eine solche Art und Weise der Kritik sich

selbst kennzeichnet und richtet.

Königshütte. Bruno Arndt

Antwort.

Vorstehendes kam erst nach meiner Rückkehr von
einer zweijährigen wissenschaftlichen Reise soeben zu

meiner Kenntniss. Ich erwidere:

I. Weder das Ziel der Untersuchungen Arndts habe

ich verkannt noch seinen Standpunkt verschoben. Wenn
ich ausführlicher die Entwickelung der neueren For-

schungen zur neuhochdeutschen Sprachgeschichte dar-

legte, geschah es theils aus Rücksicht auf das Programm
der DLZ., theils aus Schonung für den Verfasser.
Einerseits erwarten die Leser dieser Blätter weniger eine

detaitlirte fachmännische Kritik einer Spezialnrbeit in

allen ihren Einzelheiten als Auskunft über deren Stellung

innerhalb der allgemeinen wissenschaftlichen Bewegung,

.anderseits, indem ich zeigte, mit welchen Grundsätzen,

Gesichtspunkten und Mitteln derartige Untersuchungen

angegriffen worden sind und angegriffen werden müssen,

blieb es mir erspart, dem Vf., der doch immerhin Heissig

gearbeitet hat, rund heraus zu sagen, dass sein Ziel und
sein Standpunkt von einer verwerflichen Niedrigkeit

sind, dass man ein Dissertatiönchen, welches seine Dürf-

tigkeit nicht in den gnädig verhüllenden Spalten einer

stoffarmen Zeitschrift birgt, sondern kccklich als selb-

ständiges Buch auf den Markt tritt, nach einem wissen-

schaftlichen Fortschritt durchsuchen muss, und dass mit

diesem Maassstab gemessen die in Rede stehende Arbeit

nur einen verschwindend geringen Werth zeigt. Wenn
dem Vf. gleichwohl die ersten beiden Absätze meiner

Rezension überflüssig Vorkommen , so mag er sic sich

doch wegdeuken und dann einmal Zusehen, ob darum
im Einzelnen auch nur ein Wort meiner sachlichen Aus-
stellungen entfällt oder gemildert wird oder anders for-

mulirt werden muss. Von ihm eine Lösung des Problems

der Entstehung der neuhochdeutschen Schriftsprache

„überhaupt“ und ganz im Allgemeinen zu fordern, lag

mir natürlich fern. Das beweisen gleich die ersten

Worte meines eigentlichen Referats (Sp. 62).

2. Sehr richtig sagt der Vf., cs komme bei diesen

Forschungen „für jeden einzelnen Fall nicht nur auf das

Was?, sondern auf das Wann? und Wie? an.“ Meine
Kritik musste leider gerade darauf Hinweisen, was ich

an einer anderen Stelle genauer erhärten werde, dass

der geringe Umfang und die verfehlte Gruppirung seines

Materials A. gehindert hat, dieses Ziel zu erreichen. Er
möchte „Schlaglichter auf das Gesammtbild (!) der

Entwicklung der neuhochdeutschen Schriftsprache fallen

lassen* : der unklare Ausdruck klingt wahrlich nicht

bescheiden und beansprucht unstreitig auch einen Werth
der Arbeit für die allgemeine Geschichte der Schrift-

sprache, die ja auch die Schlusscrörtcrung (S. 112—117)
über das Verhältnis der Breslauer Kanzleisprache zur

böhmischen berührt. „Schlaglichter“ sucht man jedoch

in des Vf.s Buch vergebens: es leuchtet kaum wie ein

müdes Nachtlämpchen, dem das Oel knapp ist.

3. Wer der Forschung zur neuhochdeutschen Sprach-

geschichte mitarbeitend gefolgt ist, muss mir nach Lek-

türe der A.schen Schrift darin zustimmen, dass hier die

Begriffe „mittelhochdeutsch“, „mitteldeutsch“ und „ober-

deutsch“ in einer altmodischen und unvorsichtigen Weise
gebraucht sind. Dies im Einzelnen zu belegen, wird

sich eine andere Gelegenheit bieten.

4. Wenn A. aus meinen Worten: „von der Syntax
(Konjunktionen, Wort- und Satzstellung, Periodenbau)

erfahrt man kein Wort“ schliesst, ich hätte sein Kapitel

„Wortschatz“ nicht gelesen, so ist ihm der Sinn dieser

Bemängelung, der sich doch aus dem ganzen Zusammen-
hang meiner Kritik ergiebt, wie überhaupt der Unter-

schied zwischen lexikalischer und syntaktischer
Behandlung der Konjunktionen nicht klar geworden.
Er mag sich beruhigen: ich habe seine „acht Druck-

seiten“ über Konjunktionen gelesen. Es war sogar der

erste Abschnitt der Buchausgabe seiner Arbeit, der meine

Aufmerksamkeit erregte und — enttäuschte. Darin ist

wohl die Rede von der Bedeutung einiger Konjunk-
tionen der Breslauer Kanzleisprache: wir erfahren auch,

welche neuhochdeutschen Konjunktionen ihnen ent-

sprechen : dass diese einen indirekten Fragesatz cin-

leitet, jene nach einem Komparativ steht, und dergleichen.

Von der satz- und periodenbitdenden Rolle der

Konjunktionen, wobei auch die Erscheinungen des

Modus- und Tcmpusgcbrnuchs sowie der Wortstellung,

die sie nach sich ziehen, in Betracht kommen, d. h. von
ihrer wirklichen syntaktischen Funktion hören wir

nichts. Diese Thatsache wollte jener Satz meiner

Kritik fcststcllcn, und sie schafft A s jetzige gegentei-

lige Versicherung nicht aus der Wett.

5. Schwerlich hat ein anderer Leser aus meiner

harmlosen Bemerkung, dass A. für den Abschnitt „Wort-

schatz“ dns Würterverzeichniss des Breslauer Staats-

archivs „gute Dienste geleistet hat“, den Zweifel an

seiner Selbständigkeit herausgclesen. Ein solcher ist

mir schlechterdings nicht in den Sinn gekommen. Das

Vorwort dankt Herrn Geheimrath Prof. Dr. Grünhagen,

weil er „für das Kapitel Wortschatz erwünschte
Nachweise aus den handschriftlichen Wortregistern des

Königlichen Staatsarchivs zu Breslau zukommen Iiess“.

Da ich keinen Grund hatte, an der Aufrichtigkeit dieses

Danks zu zweifeln, umschrieb ich den Inhalt desselben

mit Worten identischen Sinnes. Nun erlaubt sich der

Vf. auf Grund dieser unschuldigen vier Worte, meiner

Kritik ein „gehässiges“ Verfahren nachzusagen. Und

gleich nach dieser durch nichts veranlassten Invektive

wirft er mir „gereizten Ton“ vor!

Der geschätzte Herr sollte so lange die Hand lassen

von sprachlichen Untersuchungen, bis er gelernt hat, die

Worte Anderer und seine eigenen in ihrer Bedeutung

und Tragweite zu ermessen.

Malle a. S.. Konrad Burdach.

10. XL 189V.
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Wiegand, Erzbischof Üdilbert von
Mailand über die Taufe. (Privatdoz.
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gen und Konsequenzen der indivi-

dualistischen Weltanschauung;
Derselbe, Seelcnmacht;

Arnsperger, Christian Wolffs Vor-

hiiltniss zu Leibniz. (Aord. Univ.-

Prof. Dr. Erich Aäickcs, Kiel.)

Philologie und LittereturgeschicMe.

Johnston, Epistolary literature of

the Assyrions and Babylonians.
i

(Ord. Univ.-Prof. Dr. Carl Bezold,
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Prof. Dr. Erich Feilte, Basel.)
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|
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Univ.-Prof. Dr. Arthur Farinelli,

Innsbruck.)
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M it dem Schluss dieses Monats vollendet unser Blatt seinen zwanzigsten Jahrgang.
Ein Nachkomme jener vielverdienten .Jenaer Litteraturzeitung“, die, aus dem encyklopä-

distischen Geiste des achtzehnten Jahrhunderts geboren, sich der Gunst und thätigen Mithilfe

unserer Dichterfürsten erfreuen durfte, hat die Deutsche Litteraturzeitung von Anfang an
ihren eigenthümlichen Beruf darin erblickt, vom Standpunkt deutscher Wissenschaft aus

eine kritische Uebersicht über das gesammte litterarische Leben der Gegenwart zu bieten.

Im Unterschied zu den Fachzeitschriften hat sie allen denen eine Führerin sein wollen,

welchen es Bedürfnis ist, nicht nur mit den Ergebnissen des eigenen Forschungsgebietes,

sondern auch mit den Fortschritten der übrigen Wissenschaften und mit der Entwicklung

der modernen Dichtung vertraut zu bleiben. Dies Ziel zu erreichen, hat sie die neuen litte-

rarischcn Erscheinungen des In- und Auslandes stets und überall nach ihrer Bedeutung für

das Ganze des geistigen Lebens behandelt, und das nicht in detailbeladencn Spezialunter-

suchungen, sondern mittelst kurzer, gemeinverständlich gehaltener Berichte, die aber doch,

der Feder der hervorragendsten deutschen wie ausserdeutschen Gelehrten entstammend, vom
Inhalt, Methode und Werth des besprochenen Buches genaue Rechenschaft geben.

Der stetig wachsende Anhänger- und Abonnentenkreis muss es der Deutschen Litteratur-

zeitung zur Pflicht machen, an den wesentlichen Bestandtheilen dieses Programms auch in dem
dritten Jahrzehnt ihres Bestehens festzuhalten. Doch wird sie den aus Raummangel in den

letzten Jahrgängen allzusehr in den Hintergrund gedrängten Naturwissenschaften fortan wieder

den ihnen gebührenden Platz zuweisen, wie auch sonst Ausgestaltungen und Ergänzungen

innerhalb des bisherigen Programms in sichere Aussicht genommen sind. Um sie zu ermög-

lichen, erscheint die Deutsche Litteraturzeitung vom l. Januar 1900 ab im doppelten

Umfang wie bisher, d. h. wöchentlich wenigstens 4 Bogen stark, zum Preise von viertel-

jährlich 7 Mk. 50 Pf., im Verlage von B. G. Teubner, Berlin und Leipzig.
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Theologie und Religionswissenschaft.

Carl Clemen, Der Ursprung des heiligen Abend-

mahls. [Hefte zur „Christlichen Welt" Nr. 37.)

Leipzig, J. C. B. Mohr (Paul Siebeck), 1898. 36 S.

8°. M. 0,60.

Das Gewisseste von allem Gewissen, das

von Jesus überliefert ist. hat Beyschlag in seiner

neutestamcntl. Theologie (I, S. 1 53) die Abend-
mahlseinsetzung genannt, und er sieht in ihr die

Stiftung eines Denkmals, welches für die Zeit,

in der Jesus seinen Jüngern nicht mehr sichtbar

vor Augen stände, ihnen sein Bild und seine

Thal ins Gedächtniss zurückrufen sollte. Der
Stiftungscharakter des Abendmahls ist aber seit

Anfang dieses Jahrhunderts häufig in Zweifel

gezogen worden. D. Fr. Strauss erklärte ihn in

seinem Leben Jesu für das deutsche Volk we-
nigstens für möglich; aber selbst der in so kon-

servativen Bahnen wandelnde Bernh. Weiss fand

in der apostolischen Abendmahlspraxis nur die

Intention Jesu wieder. Im letzten Jahrzehnt haben

Jülicher und Spitta auch diese geleugnet; ihnen

hat sich unlängst ein jüngerer Kollege Beyschiags
Albert Eichhorn angeschlossen, der in Nr. 36 der
Hefte zur Christlichen Well eine anregende und
geistvolle Studie über das Herrnmahl veröffent-

licht hat; mit ihm setzt sich sein wiederum
jüngerer Kollege in der vorliegenden Schrift

auseinander.

Nach Eichhorn berichten die Synoptiker und
Paulus die Einsetzung des in der Christenheit
schon üblichen Abendmahls; sie wollen die erste

Gründonnerstagsfeier erzählen. Der Satz „Dieser
Kelch ist das N. I . in meinem Blute“ ist ihm
beeinflusst durch das Dogma und den Kultus der
Gemeinde; dieser Satz mit der Betonung der
Opferbedeutung des 'I ödes Christi könnte auch
im Hebräerbriefe stehn. Die synoptische Tradition
berühre diese nur an wenigen Stellen; in ihr

würden mehr die an Jesu geübte Gewalttat
und die erfüllte Weissagung des A. T.s hervor-
gehoben. Wie Jesu Worte über sein künftiges Leiden
spätere l mbildungen des Gemcindeglaubcns sind,

so sind auch die Abendmahlsworte durch den
Glauben der Gemeinde umgebildet; sie enthalten
die erste Charfreitagsbetrachtung und den Nieder-
schlag des urchristlichen Glaubens. Dem Apostel
Paulus ist das Abendmahl ein Kultusakt, ein
nicht profanes sakramentales Essen und Trinken
des Leibes und Blutes ( hrisii in irgend einer
supranaturalen Weise. Jüdisches und Gnostisch-
Orientalisches sind l>eiin Abendmahl miteinander
verbunden; die Sündenvergebung bei ihm ist

jüdisch, die Speise zum ew igen Leben gnostisch.
Ein \ orbild für solch sakramentales Essen und
I rinken lässt sich freilich geschichtlich nicht
nachweisen.

Bei diesem Punkte beginnt Clemen in seiner
Polemik. Mit Rei ht behauptet er, dass wir von

Einflüssen gnostischer Anschauungen auf die

älteste Christenheit nichts wissen. Indessea

könnten solche Einflüsse einst nachgewiesen

werden, und darum legt er das Hauptgewicht

auf den Nachweis des geschichtlichen Werltes

der Berichte. Er verfährt hierbei mit einer

Akribie, die bei der Gedrängtheit der Dar-

stellung das Vcrständniss zuweilen erschwert

Fasst er doch selbst die Möglichkeit ins Auge,

dass das Abendmahl in der kurzen Zeit zwisrbci

dem Tode Jesu und dem Beginn der Missions-

thätigkeit Pauli entstanden sein könnte! Die

verschiedene Stellung der Einsetzung^*orte in

den evangelischen Berichten zu einem Argument

gegen ihre Geschichtlichkeit zu machen, ist in

der Thal ein Unding. Mehr beweist gegrn

diese, falls sie besagen, dass Leib um! Bim

zu realem Genuss dargereicht werden. Dir*

Deutung aber lehnt CI. ab. Jesus weist viel-

mehr in den Einsetzungsw orten auf seinen Vtr-

söhnungstod hin; die Beziehung von Leib uwi

Blut auf die Persönlichkeit Jesu ohne Rücksicht

auf seinen Tod ist unmöglich. Der Vergleichung*-

punkt zwischen Brot und Wein und Leib und

Blut Jesu liegt nicht in dem Gebrochen- wd

Vergossenwerden, sondern in dem Genossen-

werden. Brot und Wein werden genossen, um

Kraft zu geben, und deshalb wird ihnen Leih

und Blut Jesu gleichgestellt, weil sie in <Ln

Tod gegeben werden, um Heil zu schaffen. Das •

Abendmahl ist eine Parabel aus dem natürlichen

Leben, in der Bild und Abgebildetes einander

genau ensprechen. Sein Stiftungscharakter aber

erklärt sich am einfachsten aus dem Mtssias-

bewusstsein Jesu; mitten in das natürliche Leben

seiner Jünger hat sich Jesus durch das Abend-

mahl hineingestellt
,

und wollte er einr En*

richtung treffen, die sie tagtäglich an ihn er-

innern würde, so hätte das nicht wirksamer ge*

schelten können als durch das Abendmahl not

seiner Erinnerung an die Liebcsthat seines 1 u'h'

Dass in den Synoptikern nur an zwei Strd«

n

(Matth. 20, 28. Mark. 10, 45) von der Hcib-

bedeutung des Todes Jesu die Rede ist, fit» 1 1

CI. nicht auffallend; er glaubt, «lass Jesus

vor seinem Tode des öfteren davon ge^prui

haben w ird. Nicht klar ist die Logik des S.u/i

„Wenn nach Lukas 13. 3, 5 Jesus in

plötzlichen gewaltsamen Ende eine Str.tic
~

so konnte er auch seinen Tod. den <r

nicht verdient hatte, als Lösegeld lür <in< r

betrachten.“ Im Uebrigen muss inan d«*n s,nn

_

vollen Ausführungen 0.5 mit Interesse lug* •

sic regen das Nachdenken an; der ew “

wird zum Widerspruche gereizt; tr

empfängt eine Ahnung von der Schwier?

der theologischen Probleme. Ein non h‘l ll ‘

* ^
hier häuflg. Vorläufig werden sich K,rc1'

Wissenschaft an den schönen Worten !>•'

^
genügen lassen können: „In ‘len “b s *
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einfachsten Formen bildet Jesus aus Elementen
drr alttestainentliehen Pa.ssahmahlzcit ein heiliges

Opfermahl des neuen Hundes hervor, «las für

alle Zeit vergegenwärtigt und ausser Frage stellt,

was er gewollt, für die Seinen getlian und in

Kraft dieses einmaligen Thuns bis ans Ende, der

Tage ihnen innerlich sein und thun will“ (a. a.

O. I. 173).

Gera. P. Zuppke.

Friedrich Wiegand, Erzbischof Odilbert von

Mailand über die Taufe. Ein Beitrag zur Ge-

schichte der Taufliturgic im Zeitalter Karls des

Grossen. [Studien zur Geschichte der Theologie und
der Kirche, hgb. von N. Bonwetsch und R. See-
berg. IV. Bd. 1. H.l Leipzig, Dieterich (Theodor

Weicher), 1899. 68 S. 8°. M. 1,50.

Das Rundschreiben Kaiser Karls an die Erz-

bischöfe seines Reiches, spätestens aus dem

J. 812, hat die Entstehung einer Reihe von
Schriften über die Taufe veranlasst. Von dem
Werkchen des Erzbischofs Odilbert von Mailand

hatte Mabillon nur die Ueberschriften um! Indien

der Kapitel abgedruckt. Wiegand veröffentlicht

es jetzt vollständig nach einer Handschrift des

Klosters S. Paul im Lavantthale aus dem
10. Jh. und einer Münchener Handschrift, zu-

sammen mit dem Schreiben Karls an Odilbert

und dem Antwortschreiben Odilberts an Karl.

In der ersten Hs. vermuthet W. den von Ma-
billon benutzten Reichenaucr Codex. Odilberts

Traktat ist im Wesentlichen nur eine Sammlung
von Zitaten, aber insofern wichtig, als sie den

Taufordo der Mailänder Kirche wiedrrgiebt.

Es zeigt sich, dass sie um die Wende des 8.

und 9. Jh.s von dem komplizirten römischen

Ritus der 7 Skrutinieninessen, der sich seit dem

7. Jh. auch in der fränkischen Kirche einge-

bürgert hatte, noch nichts oder nichts mehr

weiss. Vielmehr machten zu Odilberts Zeit

Taufvorbereitung und Taufakt in Mailand einen

einzigen geschlossenen Gottesdienst aus (S. 66).

W. hat die einzelnen Angaben des T raktats mit

lehrreichen Anmerkungen begleitet.

Möchten wir in W.s Schrift auch manches

anders ausgedrückt finden, z. B. in Karls Rund-

schreiben mehr die Sorge uni die ( Irthodoxie

seiner Bischöfe erblicken, als die Sorge um die

Vertiefung des inneren Lebens in der Kirche,

wünschten wir u. a. auch ein«* Angabe darüber,

ob die von W. über den 'Traktat gesetzte Ueber-

schrift (S. 27) den Codices entstammt, — so ist

es doch mit der grössten Freude zu be-

grüssen, dass das Interesse evangelischer Theo-
logen sich mehr als bisher liturgischen Studien

zuwendet.

Halle a. S. Gerhard Ficker.

Philosophie.

Wincenty Lutoslawski, Geber die Grundvor-

aussetzungen und Konsequenzen der indivi-

dualistischen Weltanschauung. Helsingfors, J.

Simelii Erben Buchdruckerei-Aktiengesellschaft, 1898.

88 S. 8®.

Derselbe, Seelenmacht. Abriss einer zeitgemässen

Weltanschauung. Leipzig, Wilhelm Engelmann, 1899.

XV! u. 301 S. 8®. M. 9.

Die erste Schrift enthält die Hauptpunkte

der individualistischen Weltanschauung, die zweite
eine, ausführliche Darstellung derselben. Jene
ist eine in Helsingfors öffentlich vertheidigte

akademische Dissertation; diese war „zuerst

englisch geschrieben, konnte aber, wegen ihrer

ursprünglich sehr radikalen Ausführungen, in

England keinen Verleger finden“. Dann hat

Lutoslawski das Werk „in der vorliegenden,

etwas abgekürzten und nach den Wünschen des

Verlegers sehr gemässigten Fassung deutsch be-

arbeitet, in der Hoffnung, dass bei dem gegen-

wärtigen raschen Fortschritte des Sozialismus

in Deutschland ein unparteiischer und gemein-

verständlichem Abriss der entgegengesetzten An-

sicht einige Aufmerksamkeit verdienen dürfte “( VI).

ln metaphysischer Hinsicht kann man des

Vf.s Individualismus mit Leibniz* Monadenlehre

vergleichen, nur dass statt der prästabilirten

Harmonie der influxus physicus tritt, und dass

Gott- die andern Monaden nicht schafft und be-

herrscht, sondern bloss als höchstentwickelte

Seele leitet. Nach L. ist der Mensch seinem

Wesen nach eine Seele, die einen Körper auf-

baut. Nur Seelen sind wirklich, sind Substanzen;

auch Pflanzen und Atome sind in Wirklichkeit

Seelen. Jede Seele existirt ohne Anfang und

Ende und ist ein freies Wesen. Der Leib ist

lediglich ein Werkzeug, welches zur Vermittlung

von Reizen dient. Das Gehirn ist kein Organ

des Denkens; es giebt ein reines Denken,

welches ganz unabhängig vom Gehirn stattfindet

und es daher auch nicht ermüdet. Seelen wir-

ken unmittelbar aufeinander; darauf allein be-

ruht unsere feste Ueberzeugung von dem Vor-

handensein einer Aussenvvelt und anderer Wesen.

Telepathie, auch in Träumen, ist etwas streng

Bewiesenes und leichter begreiflich als die Wir-

kung der Seele auf den Leib. Es ist sehr

wahrscheinlich, dass wir die meisten unserer

Wahrheiten telepathisch aus dem Bewusstsein

vollkommener Geister schöpfen. Unbewusstes

Psychisches giebt es nicht. Auch die Vorgänge

im Pflanzenkörper sind einer leitenden be-

wussten Monade zuzuschreiben. „Ein W ald ist

eine grosse Gesellschaft von wenig entwickelten

Seelen, die daran arbeiten, aus der Kohlen-

säure der Luft und den Bodenbestandtheilen in

gleichmässiger Weise Holz zu produziren.“ Die

Telepathie kennt keine Grenzen: „unser Wille
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und unsere Liebe kann auch auf Pflanzenseelen

Einfluss haben“ (2. S. 68/9). Ausser der Haupt*

sccle hat der Mensch Hilfsscelcn, welche die

automatischen, unbewussten Thätigkciten seines

Leibes, auch die durch Uebung unbewusst ge-

wordenen, leiten. Die Hauptsecle kann cvcnt.

den Körper verlassen , und eine Hilfsseele be-

mächtigt sich seiner: dann heisst es, der Mensch

sei wahnsinnig. Nach dem Tod ist der Astral-

leib das Werkzeug der Seele. „Gott ist das

höchste Wesen, in seiner Macht durch die Frei-

heit der andern Seelen beschränkt. Die Vor-

sehung besteht aus allen uns überlegenen Seelen

und hilft uns [auch durch Wunder, deren Mög-
lichkeit von der Wissenschaft nicht zu wider-

legen istj in der Erreichung unserer Ziele“ (1,

S. 79). Jede Menschenseele kann möglicher-

weise schon einmal oder öfter als Menschen-
seele auf der Erde gelebt haben. Beim Ein-

tritt in das Leben ist die Hilfe der Vorsehung
nöthig; doch kann der Eintritt Niemand aufge-

drängt werden, und Jeder wählt sich frei die

Aufgaben, welche er auf Erden erfüllen will,

macht sich also vor der Geburt selbst seinen

Lebensplan. „Die Staatsgewalt ist ein noth-

wendiges Uebel, das auf das Minimum gebracht

werden soll, um die Freiheit der autonomen
Verbindungen unter Menschen am wenigsten zu

beschränken“ (1, S. 79/80).

Die Meisten werden wohl mit mir der An-
sicht sein, dass diese Weltanschauung doch des
Phantastischen gar zu viel enthalte, und dass sie

an manchen Punkten feststehenden Thatsachen
und wohlbegründeten Behauptungen der Wissen-
schaft widerspreche. Bevor man in Sachen der
I elepathie so sehw— ärmt, dass man, wenn auch
nur verschämt, daran denkt, vermittelst ihrer

(durch Anziehung von Pflanzenseelen) den Boden
fruchtbarer zu machen (2, S. 69): müsste man
doch das Vorhandensein der Telepathie so be-
weisen, dass die naturwissenschaftlichen Kreise
gezwungen würden, es zuzugeben und ihrerseits

nach den Gesetzen dieser telepathischen Phäno-
mene zu forschen. (Ausdrücklich sei übrigens
bemerkt, dass der Vf. mit .Spiritismus und
Theosophie durchaus nichts zu thun haben will.)

Rühmend ist auf jeden Fall anzuerkennen,
dass der Vf. weiss, was er seinen Lesern und
seiner Weltanschauung schuldig ist. Offen er-
klärt er: „Eine Weltanschauung kann nicht be-
" h'sen werden, da ihr Inhalt alle Erfahrung über-
steigt, und da sie eine so persönliche Frucht
des eigcnthümlichen Wesens des Einzelnen ist,

dass sie am besten begründet wird, indem man
sie erprobt, dadurch, dass man sein Leben nach
ihr einrichtet“ (2, S. III). Und L. sagt das
nicht nur, er handelt auch danach: und das
will noch viel mehr bedeuten. So hat der Le-
ser bei ihm fast nie das unangenehme Gefühl,
als solle er intellektuell vergewaltigt werden.

Gewinnt das Werk Anhänger, so ist das viel-

leicht gerade diesem Umstand zuzuschreiben.

Der Vf. ist Pole, und unter den Polen soll

es besonders zahlreiche Vertreter der individua-

listischen Lebensansicht geben, ohne dass sie

sich durchweg deutlich zum Bewusstsein brächten.

„ welche Voraussetzungen am besten ihre IVber-

zeugungen erklären und begründen". An ein-

zelnen polnischen Individualisten hat L. auch

vornehmlich seine Beobachtungen gemacht und

dann versucht, die Ueberzeugungcn
, welche ihr

Leben leiteten und bestimmten, „zu einem Gan-

zen zu ergänzen und zusammenzufassen, danut

diese Weltanschauung der mächtigen Seelen

auch andere in ihren Bestrebungen fördere* (1,

S. 7/8; 2, S. III). Unter den Westeuropäern

findet der Vf. schwerlich viele Anhänger. Ob

es anders sein wird bei dem Volk, in welchem

flammende Begeisterung für die nationale Idee

sich von Alters her paart mit misstrauischem

Widerwillen gegen staatliche Unterordnung und

Bindung? Ob L. den Polen noch einmal zum

Nationalphilosophcn wird?

Eins ist auch für uns gerade heutzutage be-

herzigenswerth : die durch beide Werke klingend«

Mahnung, dem Dämon Staat nicht das Köstlichste

zu opfern, was wir besitzen : menschliche Eigen-

art. Es bleibt dabei : der Staat ist für die Ein-

zelnen da, nicht der Einzelne für den Staat.

Und gewönne die Menschheit wirklich durch

den Staat das gelobte Land, welches so zuver-

sichtlich verheissen und in so glänzenden Far-

ben geschildert wird: was hülfe es dem Einzel-

nen, wenn er Schaden nähme an seiner Seck,

wenn er seine Individualität drangeben müsste.'

Kiel. Erich Adickes.

Walther Arnsperger, Christian Wulffs Verhält

niss zu Lcibniz. Weimar, Emil Fclber, 1897.

8°. M. 1,60.

Eine Ehrenrettung Wolffs im Anschluss an

Kuno Fischer. Wolff ist nicht ein blosser D*

mctscher und Kompilator der Leibniziscben Ge-

danken. Er bat eine grosse Kulturabgabe mit

Bewusstsein erfasst und sie, „zwar nicht in cr

grossartigsten und genialsten, wohl aber in

^
praktischsten und erfolgreichsten Weise ge 1 '-»'

die Aufgabe nämlich, den gesammten Gedanke*

inhalt seines Zeitalters encyklopädisch zusammen

zufassen und zugleich die nöthigen Mitt *“

seiner Verbreitung, Verwerthung und Vergä-

rung zu schaffen. Er wollte nicht in erster ®

einer bestimmten Philosophie Eingang versi ,t!

.

sondern als Eklektiker die grossen nietapDy
‘

sehen Systeme der Neuzeit, die Erfahrung^

sopbic und die älteren Schulsysteme mit eina

vereinigen und das deutsche Volk phmsop -

denken lehren. Diese neue Auffassung cr

^

bensarbeit Wolffs hätte Arnsperger im - 1”1

^
durchführen und begründen müssen, so
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mehr sein als eine unbewiesene These. Er be-

schränkt sich jedoch auf Andeutungen und geht

nur auf Wolffs Verhältniss zu Lcibniz näher ein.

Hier fällt er aber, was bei Ehrenrettungen ja

nicht selten vorkommt, ins andere Extrem und

unterschätzt die Abhängigkeit Wolffs, wie andere

sie überschätzt haben.

Kiel. Erich Adickcs.

Philologie und Litteraturgeschichte.

Christopher Johnston, The epistolary litera-

ture of the Assyrians and Babylonians. Inaug.-

Disscrt. der Johns Hopkins Univcrsily. [S.-A. aus

dem Journal of the American Oriental Society. Bd.

XVIII u. XIX.] Baltimore, 1898. S. 125— 175 u. 41

—96. 8«.

Eine sorgfältig gearbeitete, Aber dem Durch-

schnittsniveau stehende Inaugural- Dissertation.

Der Vf. giebt zunächst eine dankensxverthe Ein-

leitung über das Studium und die Bedeutung der

babylonisch -assyrischen Brieflitteratur im Allge-

meinen, lässt hierauf die Transscription, Ucber-

setzung und Erklärung von zwanzig assyrischen

Briefen der Londoner Kujundschik- Sammlung
folgen, von denen zwölf hier zum ersten Male

übersetzt werden, und diesen ein vollständiges

Glossar mit Belegstellen und eine Bibliographie

von assyriologischen Veröffentlichungen, die sich

mit assyrischen Briefen beschäftigen, sowie ein

Verzeichniss der angewandten Abkürzungen.

Die Briefe, die Johnston zur Bearbeitung ge-

wählt hat, und die fast sämmtlich in R. F. Har-

pers Sammlung veröffentlicht sind, können als

gute Vertreter der jeweiligen Gattung solcher

Dokumente gelten. In den einleitenden Bemer-

kungen zu den einzelnen Stücken sind verwandte

Tafeln beigezogen, besonders Schreiben eines

und desselben Verfassers, und damit hat J. den

einzig richtigen Weg zur Erklärung solcher

Schriftstücke lieschritten, den ich — was ihm

entgangen zu sein scheint, vgl. I, 127, note 1
—

schon vor 1
1
Jahren (in den Sitzber. d. Preuss.

Akad, 1888, S. 7 58 ff.) einzuschlagen empfahl,

was denn auch von Delitzsch, Lehmann und

Harper beherzigt wurde. Gegen des Vf.s Ver-

sicherung. die „Information“ des offiziellen Kata-

logs der Thontafelsammlung, der die Briefe an-

gehören, sei „often misleading“, eine Aussage,

die sich den Studien des Vf.s nach nur auf die

von ihm gelesenen Briefe beziehen kann, muss

ich hier feierlich protestiren: gerade überall da,

wo J. für seine Fassung eines Textes keine

andere Information als die des Cataiogue hatte,

stimmen beide merkwürdig überein, nämlich hin-

sichtlich der Inschriften: Nr. 7, das militärische

Angelegenheiten betrifft; Nr. 8, über gewisse

Opfer; Nr. L2, über eine astrologische Beob-

achtung; Nr. 20, über religiöse Angelegenheiten,

und Nrn. 15, 17, 19, über Privatangelegenheiten.

Auch die aus dem Cataiogue über Harper oder

Winckler (zu Nr. 19 ist Winckler, Texte II,

49 nachzutragen) übernommenen Eigennamen

stimmen Zeichen für Zeichen mit jener Quelle

überein (mit Auslassung der Fragezeichen bei

K. 1239 und der zu K. 547 angcdcutcten;

ebenso der Ergänzung in K. 660), und die

Uebersetzung des Schlusses von Nr. 1 3 deckt

sich wörtlich mit der Catal. S. 211, note f.

Dieser Thatsachen ward sich der Vf. vermuth-

lich nicht bewusst, als die oben angeführten

ominösen Worte in seinem Manuscript stehen

blieben.

Etwas enttäuscht lässt das Glossar, das oft

genannte Etymologien wiederholt und nicht viel

Neues bietet; vgl. jedoch hartnü neben anttit

„dieser“, kissi/iu , kararu (wozu jetzt ausführ-

licher Meissner, Suppl. 50 f. gehandelt hat),

lippu, ratamu, u. a. m. Zu tiupäl sdri darf wohl

an ZK II, 316 erinnert werden, und unter QA
hätte sich der Vf. nach den verschiedenen Aus-

führungen Opperts nicht mit der Angabe „a

measure“ begnügen sollen. Nur selten bin ich

in dem Eigennamenverzeichniss angestossen: in

einem Kujundschik-Text, den ich leider nie mehr

wiederfinden konnte, las ich meiner Erinnerung

nach von Nabü den Beinamen bil MU.AN.NA.MESj
darnach wäre statt Nabü-bel-iumäte wohl besser

NabüblUanaii zu lesen; vgl. KB II, 85; Cat.

S. 2120; und statt Sa-Asur-dubbu ist natürlich

zu lesen Saiiwrgubbu: GUB. UB = gub; vgl.

Cat. S. 2183 und Tell-el-Am. B. 87, 10. 20

(vgl. Londoner Ausgabe S. 148). Dass 1, 151

aus K. 1067 ohne Fragezeichen Penzä als Name

einer Stadt angeführt wird, ist nicht zu billigen.

Harper sowohl als vor ihm der Ref. lasen an

der betreffenden Stelle EL(?).EN.ZA.A (Winckler,

Texte II, 1 1 hat sich die Wiedergabe des frag-

lichen Zeichens geschenkt!), und zu diesem Na-

men wird wohl I R 38, 23 zu vergleichen sein.

Auch die Konjektur „[dupsarj “ 1, 156 ist ge-

waltsam und fügt sich. nicht, wie der Vf. meint,

an die von Harper gegebenen Spuren.

Der Druck ist korrekt: I, 156 Z. 37 lies

K. 11 statt K. 113; 160, Z. 1 5 I. 39 st. 29;

170, Z. 29 I. 4338a st. 437S; vgl. Cat. S. 620,

note f. Es wäre erfreulich, dem Vf. auf dem

hier bebauten oder einem ähnlichen Arbeitsfelde

bald wieder zu begegnen.

Heidelberg. C. Bezold.

Konrad Zacher, Aristophanesstudien. I. Heft.

Anmerkungen zu Aristophanes* Rittern. Leip-

zig, U. C. Teubner, 1898. IV u. 147 S. 8°. M. 5.

Derselbe, Kritisch -grammatische Parerga zu

Aristophanes. Leipzig, Dieterich (
Theodor Weicher),

1899. 94 S. 8°. M. 2,40.

Seiner 1897 erschienenen Ausgabe der Ritter

lässt Zacher in den Aristophanesstudien eine kri-

Digitized by Google
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tische und exegetische Besprechung einer grossen

Anzahl von Stellen dieses Stückes folgen. Für

die Gründlichkeit und Sorgfalt des Vf.s legen

diese Studien ebenso wie die Parerga ein gutes

Zeugniss ab, anderseits muss gesagt werden, dass

ein grosser Thcil des Buches ohne Schaden für

die Wissenschaft unveröffentlicht bleiben konnte.

„Die nachstehenden Anmerkungen“, sagt der Vf.

im Vorwort, „haben vor Allem den Zweck, die

Abweichungen meiner Textkonstitution von der

Velsenschen zu rechtfertigen.“ Einer solchen

Rechtfertigung bedurfte es gewiss nicht. Es ist

selbstverständlich, dass der Bearbeiter der Neu-

auflage der Ritter die vielen verkehrten Einfälle

Velsens wenigstens aus dem Text des Dichters

ausschloss, und die eingehende Widerlegung der-

selben, der eine Anzahl der Bemerkungen des

Buches dient, war in den meisten Fällen über-

flüssig (vgl. zu V. 84, 87, 347, 480 u. a.) Wenn
Z. ferner zu Dutzenden von Stellen, ohne etwas
Neues beizutragen, eine Zusammenstellung des
Materials giebt, auf Grund dessen er in seiner

Ausgabe zu demselben Urtheil gekommen ist wie
schon andre Herausgeber und Erklärer vor ihm,

die eben die gleichen Untersuchungen und Er-
wägungen anstcllcn mussten, wenn er die ver-

schiedenen Ansichten seiner Vorgänger mit oft

ermüdender Gewissenhaftigkeit anführt und sich

dann für eine entscheidet, so verdient das auch
kaum den erhofften (vgl. Einl. S. IV) Dank.
Immerhin mag eine solche Zusammenstellung in

einzelnen Fällen willkommen sein, namentlich
jungen Philologen, denen so die Mühe des Zu-
sammcnsuchens tür Interpretationsübungen erspart
wird. Vergl. Bern, wie zu V. 1, 17, 143, 416,
477, 526 f., 555, 635, 786, 1131 u. a.

Doch das Buch ist nicht ganz ohne Werth.
Der überlieferte Text wird gegen Angriffe mehr-
fach mit Glück vertbeidigt (vgl. die Anm. zu
V. 374, 503 ff., 822, 996, freilich alles nur
Kleinigkeiten), bisweilen durch eine neue Erklä-
rung (vgl. Bern, zu V. 313), oder durch sorg-
fältige Beobachtung des Sprachgebrauchs (Bein,
zu 1336, 173). Hie und da kommt auch eine
alte, wenig beachtete Konjektur zu ihrem Recht
(z. B. zu V. 159). Anderseits aber fordern Z.s
Darlegungen auch recht oft zum Widerspruch
heraus, namentlich soweit sic bezwecken, die
Gestaltung des Textes in seiner Ausgabe zu
rechtfertigen. Die Hartnäckigkeit, mit der er
an offenbar haischein festhfilt, erregt geradezu
Befremden (vgl. die Anm. zu V. 755, 1 162,
1207, 1295). Auch die Bemerkungen, welche
der Erklärung dienen sollen, enthalten neben
einigem Ansprechenden manches Unbefriedigende
und Verkehrte; so wenn Z. in Tgtroyevfc (V.
1189) und tq'u xai Svo (V. 1187) eine An-
spielung auf die ff,toi Sni TQtaxovwvndtG finden
möchte.

In Jen l’nrerga erwidert Z. zunächst gereiz-

ten Tones auf eine in den Götting. gcl. Anzeigen

von 1897 veröffentlichte Rezension seiner Rittcr-

ausgabe von Kaibel. Z. giebt die Berechtigung

einiger Ausstellungen Kaibels zu, im Ganzen aber

beharrt er auf seinem Standpunkte. Es handelt

sich vornehmlich um die Frage, ob es sich

empfiehlt, im kritischen Apparat die sämintlichcn

Lesarten der minderwerthigen Hdschr.n, sowie

der Aldina und des Suidas zu geben, wie Z. cs

in der genannten Ausgabe gethan bat, oder ob

eine Beschränkung auf das wirklich Brauchbare

geboten ist. An diese Streitschrift schließen

sich zwei Untersuchungen über v itpthtvotixoi.

Die eine erweist den Brauch der neueren Aristo*

phanesberausgeber, am Versende stets v i(f. zu

setzen, auch wenn der folgende Vers mit Konso-

nant beginnt, durch das Verfahren der besten

Hdschr.n und der metrischen attischen Inschriften

des 5. Jh.s als berechtigt. Die zweite beschäf-

tigt sich mit dem positionbildcndcn v &<f,
inner-

halb des Verses und stellt u. a. statistisch fest,

dass der Laut unverhältnissmässig öfter in »na-

pästischen Versen als im jambischen Trimeter

sich findet; auch der Einfluss der Art des fol-

genden Konsonanten wird untersucht. Alsdann

unterzieht Z. die Frage nach dem Verhältnis*

der Endungen et und
jj

in der 2. Pers. Sing.

Ind. Med. einer erneuten Prüfung. Gegenüber

Blass, der in der Endung ei nur verschiedene

Schreibung infolge der im 4. Jh. eingetretenen

Vermischung von
jj

und et sicht und demnach

dje Formen auf et den altern Attikem, Aristo-

phanes eingeschlossen, abspricht, verficht L, ge-

stützt auf das Zeugniss der Grammatiker und die

mit diesem im Allgemeinen in Einklang siebende

Schreibung der besten Hdschr.n, die ältere, w*

Cobet, Kühner u. a. vertretene Ansicht, d.is> die

Endung ei der attischen Umgangssprache seit der

zweiten Hälfte des 5. Jh.s angehörc und deshalb

den Komikern, auch den Rednern zukommc;
j,

sei die ältere Form, an der die 1 ragiker, u

eydides und Xenophon festgehalten hätten, u

wurde dann später wieder von
fl

verdrängt-

Demgemäss schreibt Z. im Aristophanes

gehends et, das auch die besten Hdschr.n roe

bieten. Des weiteren werden die in den <j»

tes sich findenden Wörter xAtHW»18 -

x6Xci$, xo?.oxvfta, ä.'tenvdiiQtM uml

xffffw behandelt. Z. macht auf manches er,c

in den bisherigen Erklärungen aufmerksam, 0

indess selbst zu rechten Ergebnissen zu ge an
fc

^

Den Schluss bildet ein die Scholien des ‘1 ' CB

betreffender Aufsatz, der an Rutherfords - uSS

derselben scharfe Kritik übt. U. a. wird

dass diese Scholien nur einen dürftigen

los ««gefertigten Auszug aus dem alten bc u

^
bestände darstellen und daher zu einer g c,

‘ r

ten Ausgabe sich nicht eigneten.

Strassburg i. E. Wilhelm Fr-',n

Dig
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Albert Rehm, Eratosthenis Catasterismorum

Fragmenta Vaticana. Praemissum est de Cata-
sterismorum rccens ionibus commentario-
lum. [Programm des K. humanist. Gymn. Ansbach
f. d. Schuljahr 1898/99.] Ansbach, Druck von C.

Brügel & Sohn, 1899. XXVI S., 1 Bl. u. 18 S. 8°.

Der rührige Vf. veröffentlicht seit Kurzem
die 3. Arbeit über die Catasterismen. Er hat

jetzt im Vatikan eine neue illustrirte Catasterismen-

bandschrift gefunden in derjenigen Redaktion,

die in einem Apographon dieses Codex bereits

von Olivieri entdeckt war. Er zeigt im An-

schluss an Maass, dass diese nicht nur aus der-

selben Quelle wie der „Aratus Latinus“ geflossen

sei, nämlich einer mit den Catasterismen als

Erklärungsmaterial ausgestatteten Aratausgabe,

sondern auch dass sie zusammen mit der erhal-

tenen griechischen Epitome der Catasterismen

einem 2. Zweige dieser Ueberlieferung gegen-

überstehen, der durch Hygins Poet, astron. und

die Basler Germanicusscholien gebildet wird.

Aus diesen 4 Stücken wäre der Archetypus

der Catasterismen zu rekonstruiren, d. h. Roberts

Versuch müsste erneuert werden.

Daneben hat er in demselben Vaticanus Ex-

zerpte aus vollständigeren Aratscholien gefunden.

Auch die Illustrationen will Rehm an anderem Orte

behandeln hoffentlich mit archäologischem

Beirath.

Basel. E. Bethe.

Attilio Levi, Dei suffissi uscenti in sigma.

Turin, Ermanno Loescher, 1898. 56 S. 8®. L. 2.

Das vorstehende Buch gehört zu denen, die

man in der Botanik z. B. als beschreibender

Art bezeichnen würde, wie wenn etwa die Orchi-

deen in einer Monographie behandelt würden.

Ebenso haben wir hier die griechischen Suffixe,

die in sigma ausgehen. Die Beschreibung ist

folgendermaassen gegliedert: Das Nomen: A.

Flexion: Suff. -05, -«ff, -5; B. Ableitung: 1.

Suff. -0^ -«ff, -ff; 2, Suff, -/off, -/«ff, -/ff (-i'ff);

3. Suff, -toff, -t«ff, -tff. — Das Verbum: A.

Flexion; B. Ableitung (9 Gruppen von sigmati-

schen Stämmen). Das ist, wie man sieht, völlig

systematisch und zwar nach junggrammatischem

Schema. Zum Schluss (S. 52 ff.) sind dann et-

liche theoretische Folgerungen angeschlossen.

Bücher dieser Art sind ja ganz nützlich, sofern

sie eben ein spezielles Thema einmal ganz

durcharbeiten. Dass sie etwas trocken nus-

fallen, liegt in der Natur der Sache. Die ein-

schlägige Litteratur ist dem Vf. wohl bekannt,

und er weiss sie auch geschickt und mit ge-

sundem Urtheil zu verwerthen. Es ist sehr

interessant, Arbeiten, wie diese, mit älteren Ar-

beiten, besonders der Göttinger Schule (Bcnfey,

Leo Meyer), zu vergleichen. Bei diesen giebt

es überhaupt kein selbständiges sigmatisches Ab-
leitungssuffix

,
sondern das s ist nur Umformung

des partizipialen (n)l. Systematischer ist ja die

moderne Wissenschaft, aber die ältere war
interessanter.

Lugano. Carl Pauli.

Max Morris, Goethe -Studien. II. Bd. Berlin,

Conrad Skopnik, 1898. 2 Bl. u. 236 S. 8“. M. 3.

Das Buch behandelt eine Fülle verschieden-

artigen Stoffes, Es gliedert sich in 5 Abschnitte:

1 . Herzogin Luise von Weimar in Goethes

Dichtung. 2. Christiane Vulpius in Goethes Dich-

tung. 3. Die Faustparalipomcna. 4. Weiteres

zu den Weissagungen des Bakis. 5. Miscellen.

Nicht ohne Scharfsinn und mit Liebe zur .Sache

erörtert der Vf. eine Reihe schwieriger Probleme,

und wenn die Ergebnisse seiner Schrift nicht

gerade zahlreich sind, so mag das zum Thcil

daran liegen, dass er sich auf einen sehr un-

sicheren Boden gewagt hat.

Bei den Untersuchungen des 1. Abschnittes
ist er ausgegangen von einer bereits im I. Bd.

seiner Goethestudien vorgetragenen Deutung des

Märchens aus den „ Unterhaltungen deutscher Aus-

gewanderten“, die im Allgemeinen wenig Anklang

gefunden hat. Die im Mittelpunkt der phanta-

stischen Dichtung — (durch die wir nach des

Dichters Wort „an nichts und an alles erinnert

werden sollen“) — stehenden Paare, Jüngling —
Lilie, Mann mit der Lampe — Alte, werden auf

Carl August — Luise, Goethe — Christiane ge-

deutet. Um seine Beweisführung besser zu

stützen verfolgt der Vf. „die Konzeptionen und

Motive, aus denen sich das Märchen aufbaut“

in Goethes Dichtungen vorwärts und rückwärts

und liefert so eine in mancher Hinsicht dankens-

werthe Zusammenstellung, ohne jedoch dadurch

seine Deutung des Märchens im Einzelnen viel

plausibeler zu machen. Gewiss haben wir in

«lern Märchen „den Traum eines Poeten von

einer anbrechenden goldenen Zeit“ , und wenn

der Vf. der Idee der Erneuerung, Heilung,

Wiederherstellung in einer Reihe von Dichtungen

Goethes nachgeht, so folgen wir ihm mit Inter-

esse. aber in der Anknüpfung dieser Konzeption

an die Person der Herzogin geht er zu weit.

Was wir über ihren Charakter, ihre Ehe und

ihre Beziehungen zu Goethe wissen, genügt nicht

zu den Folgerungen, die hier gezogen werden.

So muss man entschieden der Auslegung des

„Triumphes der Empfindsamkeit“ widersprechen,

als dessen Kern der Vf. (indem er den Prinzen

mit Goethe identiflzirt) die Liebe des Dichters

zur Herzogin und das Gelübde seiner Entsagung

ansieht; schon der Titel hätte ihn vor solchem

gröblichen Missverständniss bewahren sollen.

Ebenso verfehlt ist, was über den „Tasso“ vor-

gebracht wird (Prinzessin = Herzogin Luise.

Leonore = Charlotte von Stein).

Der zweite Abschnitt bringt eine hübsche

Zusammenstellung der an Christiane anknüpfenden
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Dichtungen; neu sind tlie Deutungen der „ neuen

Melusine“ und des „neuen Paris“. Bei beiden

nimmt es der Vf. zu leicht mit Goethes ausdrück-

lichen .Angaben. Die erster« soll in den 90 er

Jahren mit Beziehung auf Christiane neu ent-

standen sein; man kann wohl zugeben, dass das

Verhältniss zu Christiane ein Motiv gewesen ist,

das die definitive Gestaltung des Märchens ver-

anlasst und beeinflusst haben mag. mehr aber

nicht. Auch gegenüber der Deutung des „neuen

Paris“ (die vier Mädchen = Friederike, Lotte,

Lilli, Christiane) hege ich starken Zweifel. —
Zu zahlreichen Faustparalipome ne n wird im

3. Theil manches werthvolle Material beigebracht;

besonders beachtenswert scheinen mir die Er-
örterungen über P. 1. 99, 14. 123. I2S. 179
und über den Schluss der Tragödie (S. 17 7 ff.).

Wenig überzeugend sind die Deutungen ein-

zelner der Weissagungen des Bakis, am
brauchbarsten das, was über die 21. bemerkt
wird. Aus den Miscellen verdient die über
die Paralipomcna zur „natürlichen Tochter“ her-

vorgehoben zu werden.

Giessen. A. Strack.

O. Bremer, Zur Lautschrift. (Grammatiken deut-

scher Mundarten, Anhang zu Bd. I.J Leipzig, Breit-

kopf & Härtel, 1898. 21 S. gr. 8°. M. 0,75.

Die deutsche Sprachforschung entbehrt z. Z.
noch eine allseitig anerkannte und in den wissen-
schaftlichen Werken durchgeführte Lautschrift.

Die einzelnen Systeme stehen sich einander kühl
gegenüber. Viele Gelehrte bedienen sich ihrer
eigenen, oft nur allzu schrullenhaften Transskription.
Dies bedeutet einen Missstand, der besonders
beim Ziiircn fremder Stellen oder bei gleich-
zeitiger Lektüre verschiedener Werke als höchst
lästig empfunden wird.

Bereits in seiner „Deutschen Phonetik“

§ 200 ff. hat Bremer eine in erster Reihe zur
Durchführung in seiner Grammatikensammlung
bestimmte deutsche Lautschrift vorgeschlagen,
die nunmehr in dem oben genannten Büchlein im
Interesse der Einfachheit und Bequemlichkeit eine
Wandlung im Einzelnen durchgemacht hat. Br.
hofft durch die angebrachten Neuerungen (sic
sind schon in Bd. V der Grammatiken zur An-
wendung gekommen), auch ausserhalb seiner
Sammlung stehende Gelehrte für seine Umschrift
zu gewinnen. Von letzterer glaubt er, „dass
sie in der Hauptsache keinen Widerstand erfahren
wird und geeignet sein dürfte eine endgültige
Grundlage abzugeben“.

Mag man auch beim Vf. eine ausgesprochene
Neigung, die Laute in ein symbolisches Gewand
zu kleiden, vermissen; mag seine Lautschrift im
Einzelnen immer noch nicht einfach und praktisch
genug erscheinen — sie rechnet zu wenig mit
kleineren Druckereien, die aus typographischen
Gründen auf manche der vorgescblagenen Zeichen,

z. B. auf Länge- und Nasalirungszeichen bei Vo- T|

kalen, von vornherein verzichten müssen — : so H
vereinigt die Transskription doch, wie kaum cke

zweite, eine Reihe von Vorzügen in sieb, die

sie weiteren Kreisen zur Beachtung und Nach- 11

ahinung empfehlen. Als Vorzüge möchten wir H
besonders bezeichnen: ihren durchaus logischen II

Bau, der sich zudem durch eine genaue, einheit- II

liehe Bezeichnung der Qualität, Quantität, der
'

Silben- und Worttrcnnung, des Accents aus- 11

zeichnet; ihre ästhetisch-schöne Form; ihrea libe- lg

ralen Charakter, der z. B. auch der gegenwärtigen

Tradition Zugeständnisse zu machen bereit ist.

Kenzingen (Baden). Otto Heilig. B

Lope de Vega, Los Guzmanes de Toral ü

Como ha de usarsc del bien y ha de jirc- II

venirse el mal. [Commedie spagnuole del Se:cto

XVII sconosciute, inedite o rare, pubblicate dal Dr.

Antonio R es to r i Romanische Bibliothek hjb.

von Wendelin Foerster. No. 16.] Halle a. S..

Max Niemeycr. 1899. XX u. 100 S. 8°. M-

Wer den jammervollen Zustand kennt, in

welchem spanische Texte früherer Jahrhunderte

zu uns gelangten, wird jede kritische Ausgabe

derselben freudig begrüssen. Der in der Pala-

tina zu Parma enthaltene Schatz von Ihuifr

Schriften spanischer Dramatik ,
woraus Rrston

manches Werthvolle bereits geschöpft und ans

Licht gebracht hat. lieferte dem italienischen

Forscher die einzige Hdschr. eines Drama'

Lopes de Vega, welches, wie so viele andrn-,
|

die aus der Feder des Dichterfürsten gefltrs*".

als verschollen galt und nunmehr in einem trrfr

liehen Drucke zugänglich gemacht und der Ro-

manischen Bibliothek Focrsters einverlcibt «ml.

Wohl zur Verherrlichung der Familie Gm*

man. welche den Helden bei Tarifs Alm»"

Peres de Guzman unter ihren Ahnen zählte. hat

Lope sein Stück ersonnen; um die geschichtlichen

Thatsachen hat sich der Dichter aber uenig g<

kümmert, Payo de Guzman wird seinem • ^
leben entzogen, den friedlichen HauernM 111

Toral muss er mit dein geräuschvollen Kenig

hofe vertauschen; die höchste Würde im Su.'t'

wird ihm zu Theil; er verleugnet jetloch seme

ursprüngliche, schroffe, urgesunde Natur i*'r «

weise und klug sorgt er lür das Mohl 1

^
Landes; er urthcilt wie Salomo und -c 1,1

grossmüthig wie Alexander; als Heerführer j,
1

winnt er Schlachten, ohne Blut zu vergessen,

schliesslich, nachdem er einmal unverschuldet w

Ungnade des Königs gelallen und die I™ 1

Gunst wieder erlangt, kehrt er ndimbekran»

und mit einer ihm von Königshand ' rr‘M

Braut in sein Toral zurück. 'Die schlichte

hing, welche durch das Wechselspiel '" rl - 1
'

und Eifersucht belebt wird ,
ist im Grun< <

Verherrlichung des «lern gemüthsvolleii mu
^

rnüthstiefeu Dichter so theuren Lm* c
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W urden die Hdschr. des Dramas, die sich zum
Theil als Autograph erwies, die Anspielung auf

früher verfasste Stücke (V. 2823 — 24), die

Autorschaft L.s nicht hinlänglich beweisen, so

genügte dieser Zug, um L.s Dichtungsart zu

erkennen. Unermüdlich und in allen möglichen

Tonarten wird auch hier wie im Villano en stt

rincon, im Rey Vamba, in den Tellos de Meneses

und in unzähligen anderen Stücken das „Beatus

ille
u des Horaz angestimmt. Wehe dem, der

den Taumelpfad des Ruhmes betritt; der Ehr-

geiz quält; Aemter drücken; unser einzig Glück

ist Selbstbegnügen, Einkehr in sich selbst, der

stille Frieden des Innern, das Leben und Wir-

ken im trauten Kreis. Eine Wiese, welche

April verjüngt, zwei klar rieselnde Bäche wiegen

alle höchsten W ürden auf (2525 ff.). Sind

manche Szenen dieses Dramas, die treffliche im

I. Akt z. B. (519 ff.), welche Don Payos still-

vergnügtes Landleben schildert, mit Geschick

und mit L. eigenthümücher Frische entworfen,

so sind andere dagegen dramatisch schwach und

2eugen von der grossen Eilfertigkeit des über-

fruchtbaren Dichters. Ueberraschend schnell

entschliesst sich Payo, seiner beglückenden Ein-

samkeit zu entsagen, um die gefährliche Höhe

des Ruhmes zu erklimmen; zwei Verräther,

welche nach seinem Leben trachten, werden

gleich, im Augenblick, wo aus dem Bauern

Payo ein Minister wird, ertappt, und Payo ver-

zeiht edel und grossmüthig; dem Dichter aber

verzeihen wir nicht so leicht die ungeschickte

Art, mit der er seinen Helden von Lichte strah-

lend vor unsere Augen führt. Ein so zarter

Dichter der Liebe wie L. hätte in diesem Drama
nicht auf so konventionelle spanische Art Herzen

an Herzen schmieden lassen sollen. Dass der

Puppenkönig Don Alfonso sein Glück an der

Seite Greidas, Don Payos Schwester, findet, nach-

dem er sie mit ein paar nächtlichen Besuchen

selig gemacht, begreifen wir wohl; bedauems-

werth ist das Loos Aldonzas, welche die innige

Liebe Don Garcias erwiedert, vom König aber

zur Braut seines Günstlings bestimmt wird; Don

Payo, für den ein kräftiges Bauernmädchen aus

seinem Toral am besten gepasst hätte, sieht

Aldonza einmal, verliebt sich rasend in sie und

obwohl „loco de amor“, möchte er sie aus

Freundschaftspfiicht, grossmüthig wie immer, Don
Garcia abtreten; die weiteren Ereignisse bringen

diesen Entschluss zum Scheitern und führen Al-

donza als Braut zu ihm. Für Don Garcia ist,

nachdem ihm die Geliebte weggeschnappt wor-

den, nichts Übrig geblieben. Die am .Schlüsse

der meisten spanischen „Comedias“ befolgte

Regel: Zu jedem Topf ein Deckel (Grillparzers

Ausspruch) hat L. diesmal verletzt.

Zu den psychologischen Unwahrheiten gesellen

sich noch zum Nachtheile des Stückes die Nach-

lässigkeiten in Sprache und Stil. Selten sind

aus der Reimschmiede L.s, aus der sonst die

allerschönsten und wohlklingendsten spanischen

Verse hervorgegangen sind, so klägliche Reime
geflossen wie diejenigen, welche die zwei So-

nette im ersten und letzten Akt zeigen. Auch
anderswo ist die Hand des Meisters schwer zu

erkennen (381; 2165 usw.); der Dialog ist

manchmal schleppend, von frostigen Metaphern

und kühnen Antithesen entstellt (828, 1814,

2278 usw.). Das Stück ist zum Theil ent-

schieden eine Frucht von begeisterungsarmen

Stunden, und Restori hätte in der Einleitung des

von ihm besorgten Druckes das gespendete Lob,
wozu ihn der Eifer des ersten Herausgebers

bewogen haben mag. etwas einschränken sollen.

Den Text glaubte R. mit allen Willkürlich-

keiten und Versehen der einzigen ihm zu Ge-
bote stehenden Hdschr. zum Abdruck bringen

zu dürfen. Nur die strophische Abtheilung der

Verse hat er durchgeführt. Ist damit einerseits

ein treues Bild der- von L. selbst und seinem Ab-
schreiber gebrauchten oft schwankenden Schreib-

weise geliefert, so erschwert andererseits dies

Verfahren das Verständniss des Textes selbst,

falls der Hgb. die nöthigen Ausbesserungen in

Fussnoten oder in besonderen Anmerkungen zu

machen unterlässt. Mit Erklärungen und Be-

richtigungen ist R. m. E. zu sparsam umge-

gangen. Gern hätte man über die oft entstellte

Sprache der „graciosos“, über Ausdrücke wie

„quenla el moro en guarismo su poder 44

( 1 4),

„el gozo me hace qnosquillas* (763) und der-

artige Auskunft erwünscht. Die Verse 415— 417

sind mir trotz der von R. vorgeschlagenen

Aenderung unverständlich. Ein paar unbedeu-

tende Kleinigkeiten, die mir bei der Lektüre

aufgefallen, will ich hier anmerken: 110 ist

wohl cuyo statt quio zu lesen (vgl. 126, 398);

220 poniendome statt puniendome ;
310 ist nach

sabeis das Fragezeichen überflüssig; 335 fueseis

scheint mir zweifelhaft; 402 der Sinn verlangt

wie in früheren Versen (392, 397) pregunlaldo

statt pregunlalo
;

597 ist auch des Reimes

wegen manea anstatt manee zu lesen; 886

ojalld entbehrt leicht die auf S. 93 vorgeschla-

gene Aenderung, 2121 nach el muss wohl ein

Komma stehen; 2272 entonce war ja auch im

17. Jh. für entonces üblich; 2348 Jamestad für

Majestad befremdet selbst in Tirsos Munde.

2486 casamenlo ist vielleicht Druckfehler für

casamiento\ desgleichen 2531 aracandole für

arancandole; 2575 erscheint das dem a beigr-

fügte [h] unnöthig, da doch andere derartige

Willkürlichkcitcn angenommen wurden; 2171

stehet de(de) für de(s]de.

Die etwas knapp gehaltene Einleitung giebt

uns an der Hand der dem Personenverzeichniss

im 3. Akte beigefügten Namen der Darsteller

und mit Benutzung des noch unveröffentlichten

Registers der „Cofradia de la Novena* einige
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willkommene Aufschlüsse über die im ersten

Drittel dfcs I 7. Jb.s thätig gewesenen spanischen
Schauspieler. Ein näherer Vergleich des
Stückes L.s mit anderen Guzraan-Dramen (dass

Damian Salustio dcl Poyo sein uns völlig un-
bekanntes Drama „quasi in competenza* mit L.
geschrieben, möchte ich bezweifeln) und eine

eingehende Quellenuntersuchung hätten den Werth
der schönen und verdienstvollen Veröffentlichung

R.s erhöht.

Innsbruck. A. Karinelli.

Geschichtswissenschaften.

Benoit XII (1334—1342), Lcttrcs closes, pa-
tentes ct curialcs se rappurtant ä la France
publiees ou analvses d'apres les registres du Vaticait

par Georges Daumet (Lcttrcs des Papes d’Avig-
non re rapportant a la Franca. II.) [Bibliotheque des
Ecoles franfaises d Athenes ct de Rome, publice sous
les auspiccs du Ministere de l'instruction publique.
3C serie, 2, I.] Paris, Albert Fontemoing, 1899.
248 Sp. 4«. Fr. 9,30.

Es ist bekannt, dass die Ecule franyaisc de
Rome als zweite Serie ihrer Publikationen eine
Veröffentlichung der vollständigen Register der
Päpste des 13. Jh.s (genauer der Jahre 1227—
1 304) in Angriff genommen und (teilweise bereits
vollendet bat. Nunmehr liegt die erste Lieferung
einer dritten Serie von Publikationen derselben
Gesellschaft vor. welche sich zeitlich an die vor-
angehende anschliesst, aber ihrer Einrichtung
nach erheblich von ihr abweiebt. Diese dritte
Serie wird aus den vatikanischen Registern die
Urkunden der Avignonuser Päpste, aber nur so-
weit sie sieh auf Frankreich beziehen, bringen.
Man mag diese territoriale Einschränkung bedauern,
jedenfalls hat sie ihren guten Grund in der un-
geheuren Anschwellung des Materials. Eine
zweite Aendcrung, die mit der ersten Hand in
Hand geht, ist, dass die Urkunden nicht mehr,
wm in der zweiten Serie, in der Reihenfolge
der Register, sondern in streng chronologischer
Einordnung gegeben werden. Die sonstige innere
Einrichtung ist, wie die äussere Ausstattung, die
gleiche geblieben; auch der gewiss zu billigende
Grundsatz, dass nur die wichtigeren Stücke in
ihrem vollen Wortlaut abgedruckt werden, wurde
be,behalten. Sechs Pontifikate wird die neue
Serie behandeln. Da das Register Clemens’ V.
schon von den Bcnedictinern veröffentlicht ist,
beginnt Sie mit demjenigen Johanns XXII., das
Coulon in der besprochenen Weise herausgeben
wird, dann folgen Benedict XII. von Daumet,
lemens VI. und Innoeenz VI. von Deprez,

L rban V. von Lecachenx und Gregor XI. von

Die Veröffentlichung hat nun mit dem z\
ten der genannten Pontifikate begonnen-
erschien das erste Hef, der Urkunden B<
dicts XII., von G. Daumet herausgegeben.

umfasst die drei ersten Jahre des Papses

(1335—1337) und zählt im Ganzen 393 N,».
mern. Die Texte sind, soweit dies hier fest-

gestellt werden kann, gut und zuverlässig 1

),

die bewährten Editionsgriindsälze können im
gebilligt werden. Anderweitige Drucke werde«

bloss genannt, wenn sie vollständig sind, eine

Regel, von welcher man der bisherigen Littemur

wegen in einem Falle freilich besser abgegMigen

wäre. Eine Anzahl der wichtigeren I rkun.len

Benedicts auch für Frankreich sind bereits in

den , Vatikanischen Akten zur Deutschen Ge-

schichte in der Zeit Kaiser Ludwigs des Bayern’

im Regest. Auszug oder Abdruck gegeben, aber

nur im letzten Kalle werden die Vatikanischen

Akten in unserer Publikation zitirt. Ralhsamn

wäre es wohl gewesen, alle in Betracht kummen

den Nummern der Vatikanischen Akten aoni-

geben, zumal die daselbst gebotenen Auszüge

(man vgl. z. B. V. A. 1723 = Reg. 44, V. 3.

1823 = Reg. 210, V. A. 1903 = Keg. 36»)

gut sind und ihren Werth behalten. Vielleicht

cväre es bei einer genauen Vergleichung der

Vatikanischen Akten auch nicht geschehen, dass,

wie es scheint, bei der Umordnung der Urkun-

den in die streng chronologische Folge ca

«Schreiben des Papstes an König Philipp (V. A.

1 782) versehentlicher, aber bedauerlicher Weise

ausficl. Doch sei auch dies nicht zu hoch un-

gerechnet und vielmehr der Wunsch ausgespro-

chen. dass das Unternehmen einen guten und

dem Anfang entsprechenden Fortgang habe «nd

vielleicht etwas rascher und stetiger als die

Publikation der Register des 13. Jh.s zu Emir

geführt werde.

Strassburg i. E. Robert Holt 2 mann.

G. P. Gooch, The History of English Denw-

cratic Ideas in the Seventeenth Century.

[Cambridge Historien! Essays.) Cambridge, Univesit 1

Press, 1898. VIII u. 363 S. 8°.

Das mir vorliegende Buch ist aus einem

Essay entstanden, welcher 1897 durch dm

Thirlwallpreis ausgezeichnet wurde. D<?r '* •

den Acton und Gardiner berathen haben, iahit

uns durch die Geschichte der demokratisch*

Ideen, wie sie in England von der Reform-1

tionszeit an bis zum Beginn des 18. Jk* IU

verfolgen sind. — Die moderne Demokrat*

nennt Gooch, indem er dabei Ursachen wirtli

schädlicher Art u. E. mit Unrecht ausser Acht la»

„ein Kind der Reformation 4*: braucht man d*

’) Nur manchmal scheint der Hgb. stillscbweig^

verbessert zu haben; so hat Reg. 141’ nach der Anjp*

Grauerts zu Vütik. Akten 1776 doch offenbar 13 cr
.
!r>

irrthümlich ein falsches Pontifikatsjahr. In den

künden vorangesetzten Regesten finden sich sUe^en

kleinere Versehen; Reg. 20 ist beispielsweise o“-

18. Januar, sondern vom 7. Februar (V.

zum 5. Februar gegeben). Reg. 341 lies: *\ati •

S. 672.“

I
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nach Melanchthons und Calvins Ansicht der Obrig-

keit nicht zu gehorchen, wenn sie etwas dem
Naturgesetze oder dem Gebote Gottes zuwider-

laufendes befiehlt. — Noch schärfere Ausprägung
als bei den Reformatoren finden die demokra-

tischen Ideen durch die Hugenotten. Hotmail *s

Franco -GaUia und Languets Vindiciae contra

Tyrannoa sind hier vorzüglich zu erwähnen. Nach
1589 setzten Ultramontane, wie Boucher und

Mariana, das Werk der Hugenotten fort. Alle

diese Schriftsteller bleiben nicht ohne Einwirkung

auf England. — Männer wie Wyclif, Fortescue,

More vor, Poinet, Goodman während. Knox,

Buchanan nach der Reformation hatten dort den

Boden bereitet, auf dem nach Elisabeths Tod
die demokratischen Ideen üppig ins Kraut

schiessen sollten. — Noch besonders anregend

wirkte zu Jakobs I. Zeit der Einfluss der Nieder-

lande: hier befand man sich im Kampf gegen

den rechtmässigen König, Sekten konnten sich

infolge der religiösen Toleranz frei entwickeln,

hier waren die Ideen des Althusius und Grotius

verbreitet, — kurz, es bestanden Verhältnisse,

die für Engländer, die unter den überspannten

Ideen eines Jakobs I. vom Gottesgnadenthum,

dem inneren kirchlichen Drucke und der äusseren

spanisch -katholischen Politik zu leiden hatten,

nicht ohne Reiz erscheinen mussten. Unter

Jakobs Nachfolger Karl wurde aus der Ver-

stimmung zwischen König und Parlament, wie

sie sich unter Jakob entwickelt hatte, ein voll-

ständiger Bruch. Es folgt im vierten Jahrzehnt

die parlamentslose Zeit. Sir Philipp Warwick
(Memoirs, 62) berichtet von ihr: „Every man

sat quiet under his own vinc, and the fountains

of justice ran clear and current.“ Doch die

Ruhe war nur äusserlich, denn gerade in dieser

Zeit wirkte, wie G. sagt, der Einfluss der

amerikanischen Kolonieen like a leaven in the

mother country (S. 92).

Jenseits des Ozeans wurden kirchliche von

staatlichen Angelegenheiten scharf getrennt. Hier

vertrat ein Roger Williams die Ansicht, dass

„the civil sword would make a nation of hypo-

crites, but not a single Christian“. Und das

Alles zu derselben Zeit, in der im Mutterland

ein Laud an der Spitze der Established Cburch

stand. Vornehmlich religiöse, erst in zweiter

Linie politische Motive treiben England (recht

im Gegensatz zu Frankreich 1 Vs Jahrhunderte

später) zur Revolution. Man erstrebt den Um-
sturz der Established Church und ihre Ersetzung

durch eine presbyterianischc Verfassung; bezüg-

lich des Königthums fordert man nur Beschränkung

der fast absoluten Gewalt desselben im kon-

stitutionellen Sinne. Erst spater werden die

Engländer durch die Schotten (vgl. Rutherford’«

Lex Rex) auch in letzterer Hinsicht in eine

radikalere Richtung gedrängt (vgl. Prynne’s

Sovereign Power of Parlaments). Dem pres-

byterianisehen Theokratismus machten die Era-

stiancr unter Seldon, die Radikalen unter Marten,

ferner religiöse Sekten mit antinomistischen,

millenarischen und anabaptistischen Ideen, vor

allem aber die Levellers unter Lilburnc er-

folgreich Opposition. Den Letztgenannten ge-

lang es sogar 1647 die Führung des Heeres
an sich zu reissen. „The Agreement of the

People“ und „the Case of Army“ war der ge-

meinschaftliche Ausdruck der politischen Ideen

der Levellers innerhalb und ausserhalb der Armee
(G., S. 150). — Doch die Herrlichkeit dauerte

nur kurze Zeit; Anfang 1648 hatten die Offiziere,

vor allen Ireton und CromweH, wieder das Heft

in der Hand. Längere Zeit verweilt G. bei der

Schilderung Iretons und zwar im Anschluss an

die Clarke Papers (ed. Firth). „Cromwell only

shot the bolts that were hammered in Ireton's

forge.“ Diese von Ambroise Barnes ausge-

sprochene Ansicht wird von G. adoptirt. Ireton

ist von der ursprünglichen Verderbtheit des

Menschen überzeugt (Clarke Papers II, 176),

hält eine starke Regierung für alle Zeit für

nothwendig; er ist ein Feind des Natur-, ein

Vertheidiger des bestehenden Rechts und deshalb

aufrichtig zur Versöhnung mit dem Könige ge-

neigt. Man ist fast versucht, zu fragen, warum
Ireton gerady in einem Buche über demokra-

tische Ideen einen Platz findet! — 1649 kam
es zum Sturz des presbyterianischen Regiments.

England wurde Republik. S. 173— 192 widmet

G. den Champions of the new regime, vor allen

Milton.

Doch es zeigte sich bald, dass das new
regime nicht den Idealen Aller entsprach.

Levellers und Communists waren die Haupt-

gegner des Rumpfparlaments. In dankenswerther

Ausführlichkeit werden ihre Ideen im Anschluss

an Actons Histoire de la liberte und an Bern-

steins Geschichte des Sozialismus in Einzeldar-

stellungen geschildert. Doch der gefährlichste

Feind entstand dem Rumpfparlament in Cromwe.il,

der es dann 1653 auch zum Sturz brachte.

Bei der Schilderung des Protektors legt G. das

Hauptgewicht auf das konservative Element

in seinem Charakter, auf sein Bestreben, gesetz-

mässig zu handeln, auf seine Abneigung gegen

gewaltsame Veränderungen. Milton und White-

locke standen dein Protektorate freundlich gegen-

über. Unversöhnliche Feinde dagegen fand er

in Commonwealthmen und Levellers, in den neu

entstehenden religiösen Sekten der Millenarians,

Baptists und Quäkers. G. schliesst die l’eber-

stciit Über Cromwells Antagonisten mit den Wor-

ten: „had Oliver’s life becn prolonged, he would

have witnessed not the consolidation, but the

dissolution of his power“ (S. 282). — Lnzählig

nennt Ludlow (Memoirs II 98/99) die Zahl der

Parteien und Meinungen im Jahre 1659. Den

ersten Platz unter den politischen Denkern dir-
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scr Zeit fordert G. für Harrington, dessen Oce-

ana er ausführlich bespricht (S. 290 f.). Er
stellt ihn höher als Siey&s, sah er doch, dass

eine gute Regierung ein Organismus ist, der

aus den vorhandenen Verhältnissen heraus-

wachsen muss. —
Die Restauration ist in Sicht. Milton schlägt,

um die Monarchie zu vermeiden, ein perpetual

Grand Council als alleinige Regierungsbehörde

vor, er, der, wie G. bemerkt (S. 318), früher

eine Assrmbly of Senators for life als zur Ty-
rannei führend, verurtheilt hatte. — Nur eine sum-

marische Behandlung erfahren bei G. die Den-

ker der zweiten Hälfte des 17. Jh.s, wie Temple,
Sidney, Penn, Locke, Halifax (S. 321— 355). —

In einem Schlusskapilcl wird in kurzen

Strichen the debt of France and America ge-

zeichnet. —
So ist der Inhalt des Huches, besonders was

das 5. und 6. Jahrzehnt des 17. Jahrhunderts

anbetrifft, reich, ja überreich zu nennen: die

politische Tageslitteratur jener Zeit ist kaum
jemals vorher in so erschöpfender Weise aus-

gebeutet worden. Zahlreiche, und soweit wir
nachgeprüft haben, zuverlässig beigebrachte Be-

legstellen erhöhen den Werth des Buches. Es
bildet eine willkommene Ergänzung zu Rankes
und Gardiners Werken.

Schöneberg b. Berlin. Wilhelm Spatz.

Rechts- und Staatswissenschaften.

Thomas H. Huxley, Soziale Essays. Berech-
tigte deutsche Ausgabe mit einer Einleitung von
Alexander Tille. Weimar. E. Kelbcr, 1897.
VIII, LXXVI u. 310 S. 8°. M. 5.

Mit einem geistvollen Manne einige Stunden
zu verbringen wird immer eine angenehme und
lohnende Beschäftigung sein. Und darum wird
die verspätete Anzeige von Huxleys Essays
doch nicht zu spät kommen; denn mit einem
geistvollen Manne haben wir es hier zu thun.
Der bekannte Naturforscher, der zuerst den Mulh
hatte, aus dem- Darwinismus die Folgerungen
„über die Stellung des Menschen in der Natur

“

zu ziehen, war wie wenige geeignet, auch über
das Verhältniss von Natur und Gesellschaft Ge-
danken zu veröffentlichen. Und Gedanken be-
sass H. in hohem Maasse: das wird ihm auch
der nicht bestreiten, der mit ihm oft nicht über-
einzustimmen vermag. Ihm kam eine vielseitige
humane Bildung zu statten und eine philosophi-
sche Betrachtungsweise

, durch welche er Ver-
ständnis für allgemeine Fragen des Lebens ge-
wann. Er vereinigte in sich den Blick des
naturforschenden Gelehrten und des Weltmannes

eine Erscheinung, die uns ja in England
weit öfter begegnet als bei anderen Völkern.
I.i darf und will durchaus nicht dogmatisch ge-
nommen werden, wie es leider der Hgb. gethan

hat. Das würde auf einem gänzlichen Missver-

ständnis des Mannes beruhen. Was H. mit sei-

nen Essays bezweckt, ist allerdings eine Ver-

nichtung der „apriorischen“ Sozialphilosopbie.

Aber er will damit nur anregen, nur seinerseits

aus dem „metaphysischen Schlummer" wecken,

nicht selbst seine einzelnen Thesen als apodik-

tisch ausgeben. Und es folgt auch nicht, dass

alles, was dieser angebliche „Apriorismus" ge-

lehrt hat, falsch sei; H. eignet sich ja selbst

genug davon an. „Es ist ungerecht“ — so

charakterisirt er sich selbst — „zu verlangen,

dass ein vorübergehender Londoner Strassen-

kehrer in PicadHIy einem den Weg nach Highate

sagt.“ Er hat darum auch gar nicht den Ehr-

geiz, sich zu irgend welchen Plänen der sozialen

Wiedergeburt zu bek ernten. Er will zum eige-

nen Nachdenken anregen und er thut cs, ge-

stützt auf eine freie Umschau im Leben, aut eine

grosse litterarische Betescnheit um! mit cinrm

Blick für das Wesentliche. Von der l'ebtrr-

hebung Tilles ist er glücklicherweise ganz frei.

Die hier übersetzten Aufsätze behandeln: 1. Die

natürliche Ungleichheit der Menschen. II. Natür-

liche und politische Rechte. III. Kapital, die

Mutter der Arbeit. IV. Anarchie oder Bevor-

mundung? V. Staatsnihilismus. VI. Der Daseins-

kampf in der menschlichen Gesellschaft. 1 II-

Ethik und Entwickelung.

Man sieht: H. wendet seine naturwissen-

schaftliche Anschauungsweise auch auf die Pro-

bleme des sozialen Lebens an. Aber eben nur

um die Anschauungsweise im Allgemeinen han-

delt es sich bei ihm, nicht um die mechanische

Uebcrtragung des einen Gebietes auf das andere,

was wir an dieser Stelle öfters zurückgewiesen

haben (vgl. DLZ. 1899, Sp. 1294 ff)- Es ttird

nicht leicht sein, den Vf. in eine besimmte Scbul-

kategorie zu rubriziren. Er ist nicht Sozialist

und wendet sich mit Schärfe gegen die, wie cr

meint, apriorischen Voraussetzungen Rousscaus,

H. Georges und anderer Weltbeglücker. Er wi-

jene alten apriorischen Wurzelstöcke au>gralnn

(S. 147), welche der Grundlegung einer gesuodm

Sozialphilosophie im Wege stehen. Aber au

der anderen Seite würde er „doch einen freu

liehen Kometen, der die ganze Geschichte weg-

fegte,“ als erwünschtes Ende bewillkommnen,

wenn wirklich keine Hoffnung auf eine um

fassende Resserung in der Lage der Mehrheit - er

menschlichen Familie bestände. Indess

darin besteht das Anregende, dass H. süh nit

an eine Formel bindet. Es giebt für ihn e,IK

absoluten Lösungen und keine absoluten

wenigstens nicht im sozialen Leben; keine natur

liehen Rechte, kein absolutes System der Ho-

heit; weder schrankenlosen Individualismus, n

^

vollständige Bevormundung. Weder Drmuz
^

seinen Willen gehabt, noch Ahriman in 1

Welt, die vielleicht nicht die beste der m*v
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Leber all dem Individuellen schwebte das Ideal

der bürgerlichen Gesellschaft als allgemeines

Hildniss der Gottheit und des souveränen Volkes
— mit einer gewissen Einförmigkeit, die der

nivellirenden Demokratie entspricht. — Das
wirklich realistische Portrait scheint in vollem

Glanz in der ersten Hälfte des peloponnesischen

Krieges, ungefähr zwanzig Jahre nach den Skulp-

turen des Parthenon hervorgetreten zu sein,

wenn auch vorläufig nur in einzelnen merkwür-
digen Exemplaren* (Demetrios von Alopeke).

Zum Schluss behandelt der Vf. ausführlich

'die Formation des idealen Typus* der atheni-

schen Schule besonders in den Giebelfiguren

des Parthenon und vergleicht damit Polykletische

Figuren. 'Während Phidias* grosse Phantasie

ihn zu dem unvergleichlichen Dichter in Marmor
und Bronze machte um! seiner Kunst eine mehr

nach aussen dem Volke zugewendete Richtung

verlieh, war Polyklet die strengere, gelehrtere,

trockenere Natur, die die Elemente der Kunst

von Grund aus einer neuen Behandlung unter-

zog, und durch ihren mächtigen Drang zur Voll-

kommenheit eine grössere Bedeutung für die

innere Entwicklung der Kunst in der Schule

und Werkstatt erhielt.’

L. will 'eine Darstellung der wesentlichen Mo-

mente in der Entwicklung der Kunst geben, nach

künstlerischen Gesichtspunkten; er meint, dass die

‘Pfleger und Leiter* der neueren Wissenschaft

‘mehr auf philologischem als auf künstlerischem

Wege zu dem Studium der antiken Kunst gelangt

sind, und dass sie das eigentlich Künstlerische in

der Kunst unterschätzen’ ^S. 61,161). Aber schon

die leitenden auszugsweise mitgetheilten Gedanken

des Vf.s verrathen, dass das Künstlerische als

solches bei ihm nicht zu seinem Rechte kommt.

L. legt den Nachdruck vielmehr auf den 'ethi-

schen rharakter' der Kunst und den 'ethischen

Geist*, in dem die menschliche Gestalt 'durch-

gearbeitet’ wurde (S. 26); decor, als ‘ethische

Anmuth* verstanden, ist nach ihm die Glorie

für das künstlerische Schaffen auf seiner Höhe

überhaupt (S. 205). L. hat sich nicht scharf

genug die Frage gestellt, was der Kunst allein

gehört, was ihren eigenen Werth und ihr Wesen
ausmacht, welches ihre eigentlichen Probleme sin«!

eine Frage, die um so dringender wird, je

mehr sich die Probleme verwickeln und verviel-

fachen, d. h. je reicher, freier und selbständiger das

künstlerische Schaffen sich gestaltet. In der

Kindheit der Kunst gilt «las Interesse mehr dem
Inhalt und Gegenstand, in der Reife mehr der

Form: dort ist das Band, das sie an andere

Ideenkreise knüpft, stärker als hier.

Die einseitige Parallele mit der ethischen

Kultur macht blind für Vorzüge und Problem«*,

die das eigenste Wesen der Kunst darstellen,

allzu w illig zur Anerkennung des ethischen Men-

schen als des einzig bestimmenden Tbeils über-

haupt, wie sonderlich in Bezug auf den Dar-

stellungsinhalt. Zum Glück hat ‘die griechische

Nation* nicht eine bestimmte 'Auffassung des

Menschen verlangt’, wie L. ineint (S. 48), son-

dern sich vielmehr beschicden, von der Kunst

lernend zu empfangen. Im Parthenonfries herrscht

nicht in den Körpern und Köpfen typische Ein-

förmigkeit, weil das inhaltliche Interesse mnass-

gebend ist, nämlich die einheitliche Darstellung

des 'Volkes* in seiner Vollkommenheit und Schön-

heit — während sich dem gegenüber 'reiche Ab-

wechslung an Stellungen und Bewegungen und

Motiven der Gewandung* findet — eben dies,

‘was die Erfahrung von «ler Natürlichkeit und

Wahrheit des Lebens lehrte’ (S. 146 ff.): sondern

Alles ist hier dem gleichen künstlerischen Geiste

unterthan, in dem sich die Freiheit der Kunst,

wie sie die Künstler kommender Geschlechter

verstanden, erst vorbereitet. Wer freilich von
‘Freiheit des Lebens* und 'Freiheit der Kunst*

in einem Athem spricht (L. S. 146), dem drängt

sich unwillkürlich die Beobachtung auf, ‘höher*

als im Parthenonfries ‘konnte die Kunst nicht

gelangen’ (S. 157).

Vor der Behandlung des Parthenonfrieses

bemerkt L. mit Bezug auf das 5. Jh. : ‘der

Mensch wurde entdei'kt*; er führt dafür an

Drama, Geschichtsschreibung, Philosophie und

‘eine neue Bildnerei, die die freie Bewegung
des Lebens in sich einschloss’ (S. 134). Auch

dir.se Parallele, so nah«* sie liegt, ist in solcher

Formulirung nicht richtig. Die Wirkung der 'Ent-

deckung des Menschen* im Sinne der philosophi-

schen Aufklärung macht sich in der Kunst erst

später fühlbar, während das Empfinden für die

lebendige Wirklichkeit und ihre prägnante Beweg-

lichkeit in manchen älteren Kunstrichtungen un-

mittelbarer ist als in der Kunst der Parthenonzeit.

In solchen Fragen freilich will auch die verschiedene

Individualität der Volksstämme berücksichtigt sein,

wovon wir in L.s Buch so gut wie nichts hören.

Er hat sich allzu früh beruhigt bei dem Vergleich

mit der Entwicklung des bürgerlichen und ethi-

schen Menschen, die ihm in grossen Zügen bis

zur Höhe vor Augen steht, gleichmässig fort-

schreitend : in Wahrheit vollzieht sich aber die

Entwicklung der Kunst oft sprungweise, mit Schlag

und Gegenschlag. Es liegt, wie ich glaube,

in der Natur der Sache, dass in dem Grade,

wie die Kunst sich verselbständigt, der einmal

eingeschlagcne Weg den Vf. immer mehr ab-

lenkt von ihren eigentlichen Problemen. Schon

die Olympia-Skulpturen hätten für ihn ein Frage-

zeichen sein müssen, aber er hat für sie nur

beiläufige Worte. Die Formensprache der Kunst

der ersten Blüthe ist weder systematisch noch

überhaupt so behandelt, wie es ‘die Darstellung

des Menschen’ verlangte. Auch das eigene

Empfinden darf doch wohl als nicht ganz ge-

nügend abgeklärt bezeichnet werden, wenn der
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darauf hinweisen, wie wir uns der Essays freuen

sollen: als kritische Leser und mit der Absicht

selbst zu denken, nicht in der Hoffnung, die
Wahrheit nun fertig zugerichtet zu erhalten. Es
würde gerade wie bei den Schriften Montaigne’s
etwas von dem Zwecke des Naturforschers ver-
loren gehen, wenn man aus dem Zweifel sich

doch wieder eine Gewissheit machte. Denn der
Zweifel scheint nun einmal zu den Fermenten unse-
res Kulturdaseins zu gehören, und die Fragezeichen
sind es noch stets gewesen, die uns den stärksten
Anreiz zum Weiterforschen gegeben haben.

Leipzig. F. Eulen bürg.

Kunstwissenschaften,

Julius Lange, Darstellung des Menschen in Her
filteren griechischen Kunst. Aus dem Diinischen
übs. von Mathilde Mann. Unter Mitwirkung von
C. Jorgensen hgb. und mit einem Vorwort begleitet

von A. Kurtw ängle r. Slrassburg, J. H. Ed. Haiti
(Heitz & Mündel), 189b. XXXI u. 22S S. 4“ mit 72
Abbild, im Text. M. 20.

Der dänische Kunstgelehrte Julius Lange
wollte die Darstellung der menschlichen Gestalt
durch die ganze Kunstgeschichte verfolgen;
wegen seines vorschnellen Todes kam der Plan
nur bis zur Zeit uin 400 v. ('hr. zur Ausführung,
Die beiden darauf bezüglichen in den Schriften
d. Dän. Ges. d. Wiss. veröffentlichten Abhand-
lungen sind hier auf Anregung l'lirtw iinglers
vereinigt; die zweite Schrift über die Mensclien-
darstellung in der ersten Blüthczeit der grierhi-
si hen Kunst ist vollständig in deutscher L'eber-
tragung mitgetheilt, von der älteren, welche die
Darstellung der menschlichen Gestalt in der
ältesten Kunst aller Völker behandelt, nur der
auf die griechische Kunst bezügliche Theil deutsch,
das L'cbrige in einem von Lange selbst ge-
schriebenen kurzen französischen Auszug der
XXU S. umfasst.

Der Inhalt gliedert sich so; I. Gesetze der
Menschendarstellung in der primitiven Kunst
aller Völker, auch der wilden, und insbesondere
in der ägyptischen Kunst — mit Einschluss der
griechischen Kunst bis 500 v. Chr.; ausge-
schlossen sind die Völker Ostasiens (Französi-
scher Auszug). II. Uebergangsstil in Griechen-
land; Auflösung der Frontalität; Darstellung der
Figur auf der Fläche. III. Erste RlGthezeit der
griechischen Kunst: Thiergestalt und Menschcn-
gestalt; wilde Thiere, Löwe; zahme Thiere.
Pferd. Bilder des Kampfes; das Menschenthier.
I arthenonfries. Ideal und Individualität. For-
mat.on des idealen Typus; Giebelfiguren des
Parthenon. Polyklet.

„„ 2ebe zunächst die leitenden Gedanken,
kur die primitive statuarische Kunst aller Völker
gdt das Gesetz der Frontalität, «I. h. die durchdm Mitte einer Figur, in welcher Stellung immer,
namheh durch den Scheitel, Nase, Rückgrat.

Brustbein. Nabel und Geschlechtstheile gehende
Ebene, welche den Körper in zwei symmetrische

Hälften theilt, bleibt unverändert, ohne sich nach

den Seiten zu krümmen oder zu verbiegen. Die

Figuren beugen sich wohl nach vor- und rück-

wärts, aber sie wenden und drehen sich nicht

seitwärts. — Die frontale Darstellung verhindm

den Ausdruck natürlicher, d. h. veränderlicher

und individueller Bewegung und Handlung: sic

begnügt sich mit w enigen konv entionellen Typen.

Sie erklärt sich aus beschränkter Vorstellung,

der regelmässige symmetrische Formen leichter

lassbar sind als unregelmässige; weiter daraus,

dass das Leben selbst bei wenig zivilisirten

Völkern sowie ihr ganzes äusseres Gebahren

auf festen unveränderlichen gleichmässigcn Ge-

wohnheiten beruht. Der stationäre Charaktt-r

niedriger Zivilisation überhaupt mag dazu beige-

tragen haben, dass das Gesetz durch Jahrtau-

sende überall hartnäckig sich erhalten hat. —

Die frontale Darstellung wurde als die des

Menschen würdige erachtet. Eine andere freiere

Auffassung zeigen z. B. manche Thierdarstellim-

gen der Aegypter.

Für die älteste Bildnerkunst Griechenlands be-

zeichnet ‘ein neues Prinzip: dass die »Statue völlig

befreit von Allem dargestellt wird, was nicht

die menschliche Gestalt selber ist*, z. B. von

Rückenpfeilern und anderen ‘Anleihen an die

Architektur*; weiter dies, dass die menschliche

Gestalt vollkommen nackt erscheint. Die Nackt-

heit ist von der Athletik und Gymnastik cinge-

führt, die als »Sport und Spiel ‘Nationalangrlegen-

heit von höchster Bedeutung’ waren. — Gehört

die orientalische Kunst den Königen, so gehört

sie bei den Griechen dem Volke. ‘Bei der

Darstellung des nackten Menschen richtet das

Bewusstsein sein Augenmerk am schärfsten auf

das allein Menschliche. Mit diesem durchschla-

genden Fortschritt in der Auffassung wurde der

erste Anfang nicht allein zu der griechischen,

sondern zu der ganzen europäische» Kunst ge-

macht.' — ‘Die Darstellung der jugendlichen

männlichen Figur hat der Idealismus vollständig

beherrscht, weil deren Bau und Form die wich-

tigste Nationalsache für die Griechen war.

Die Grundzüge dieses Ideals gelten liir g
a|t*

Griechenland — *tnan vveiss überall in der

Hauptsache, wie es sein soll*: die Gelenke be-

sonders an den Beinen müssen fein und dünn,

die muskulösen Partien dazwischen kräftiger ent-

wickelt sein. ‘Ein selbstzufriedener Ausdrtw

krönte und umfasste die ganze Gestalt .
di nn

der Dargcstcllte ‘musste als ein solcher aufg1,

fasst werden, der mit bescheidenem Stob sc,nC

nackte Gestalt dem Volke zur Schau ste te •

Heftige Qualen auszuhalten galt als mannic-

‘Diese Denkweise erklärt uns das einförmig

Lächeln.’

Den Uebergangsstil in Griechenland bezeic at
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die Auflösung der Frontalität, ‘Die statuarisch

dargestellte Figur fängt an sich in Hals und

Unterleib nach rechts und links zu drehen und

zu wenden.* Wichtige Ausnahmen von der

Frontalitat in älterer Zeit ordnet der Vf. nach

bestimmten Typen. — Zur ‘Befreiung der Sta-

tue' trug namentlich bei die Darstellung des

Menschen ‘in lebendigem und wirksamem Verkehr
mit andern*. Aufgaben in diesem Sinne stellten

die Giebelgruppen. Das bedeutendste Werk zur

‘Erkennung des ersten Ueberganges zur befreiten

Statue* sind die Giebelgruppen von Aegina. Hier

ist zuerst ausgedrückt ‘eine Handlung, die ein

bestimmtes Ziel vor Augen hat, ein Wille, der

über die Figur selbst hinausreicht, oder eine

leidende Situation, die auf etwas zurückweist,

was der Person widerfahren ist*. Aber die

Figuren handeln noch wie in älterer Zeit zu sehr

‘für sich’, ohne Rüchsicht auf das, was rechts und

links vorgeht. — Drehungen sind möglichst ge-

mieden; bei allen Wendungen zeigt sich Mangel

an fliessendem richtigem l ebergang. Man merkt

noch ‘die Einübung in die frontale Figur*.

Bei den Tyrannenmördern erscheint als eigent-

liche Aufgabe ‘aktuelle lebendige Handlung*. In

Myrons Diskoboi sehen wir einen ‘kühnen Ver-

such. der auf den konzentrirten Ausdruck für

das Augenblickliche in der Bewegung hinausging'.

Während die .Statue in der frontalen Form ‘ausser-

halb der Zeitbewegung’ dargeslellt ist, kommt

nun das ‘Zeitmoment* in die Figur hinein. Statt

des ‘unmittelbaren Gleichgewichts’ wird nun ein

‘vorübergehendes Gleichgewicht* gesucht. ‘Dies

erfordert rine ganz neue Beobachtung der augen-

blicklichen Gleichzeitigkeit der Stellung der ein-

zelnen Körpertheile zu einander.’ Von nun an

‘lebt jede einzelne Figur ihr eigenes Leben

—

sie drückt ihren eigenen Augenblick aus*. —
Bei ruhig stehenden Figuren fällt das Körper-

gewicht auf den einen Kuss: die Folge ist ein

‘unsymmetrischer Gegensatz zwischen den beiden

Seiten des Körpers*. Gegenüber der älteren

frontalen Auffassung handelt es sich hier um

‘ein Eingeständniss an die Wahrheit’ des wirk-

lichen Lebens. ‘Von den harten, abstrakten,

doktrinären Postulatcn musste sich die Kunst

ins Leben hinausstürzen, sie musste empfangend,

beobachtend, ablauschend werden. Es liegt

hierin ein Zug von menschlichem Freisinn: Lasst

die Gestalt ganz frei sein, lasst sie sich selber

sein!* Auch die Miene verändert sich. Statt

des Lächelns nun der Ausdruck ‘eines stolzen

ruhigen Ernstes, der zuweilen beinahe einen An-

flug von Wehmuth und Bitterkeit haben kann*.

Dahinter ‘liegt die grosse Abrechnung, die die

griechische Lebensweisheit mit der orientalischen

gehalten hatte*. ‘Die Griechen hatten eingc-

schen, dass der Mensch lernen musste, das

Haupt zu beugen und sich vor Uebermuth zu

hüten, um sich nicht den Neid der Götter zuzu-

ziehen.* — Der Körper selbst wird befreit ‘von

dem strammen Schnürleib*. ‘Das Fleisch nimmt

zu an Fülle und Relief: dadurch entsteht auch

der Eindruck, dass die Person ihr Dasein freier

als bisher geniesst.’ — Die Entwicklung der

Figur auf der Fläche verfolgt der Vf. auf

Münzen und Vasen. Erst mit der rothfigurigen

Malerei ‘kommt Leben und Strömung in die

Entwicklung, und ein Fortschritt fogt dem an-

dern*. — ‘Der Beitrag der eigentlichen Malkunst

zur Menschenschilderung’ ist ‘allein die Abtönung

der Farbe’; die Lösung dieser Aufgabe vollen-

dete Apollodoros von Athen.

Uebergehend zur ersten Blüthezeit der griechi-

schen Kunst hebt der Vf. als ‘einen für die

universelle Geschichte der Menschheit sehr be-

deutungsvollen Umschwung* hervor, dass das

Interesse für das Thier abnimmt: die Thierdar-

stellung verschlechtert sich und tritt zurück hinter

der Menschendarstellung. Das beruht ‘auf der

Erkenntniss des grösseren Werthes und der

höheren Bedeutung des Menschen*. Indem die

Griechen ‘den Grund zu einer höheren Mensch-

heit. der europäischen’ legten, ‘erhält auch ihre

Kunst von dieser Periode an ihre überlegene

Stellung im Verhältnis zu der nichteuropäischen,

wo das Thier noch immer besser ist*. — Für

•die Plastik der lebenden Gestalt* sind wichtige

Zeugnisse zunächst die meist mythisch eingeklei-

deten Kampfbilder der ‘dekorativen Kunst*. Aber
zwischen ‘Kampf auf Leben und Tod und De-

koration’ besteht ‘ein unversöhnlicher Wider-

spruch*. Man sah sich gezw ungen, ‘dem Kampf
den Stachel abzubrechen; — die Wildheit wurde

gezähmt*. Damit ‘ging etwas Werthvolles ver-

loren ein gewisser gewaltiger Tonus im Ge-

fühl, sowohl im Ausdruck für die Handlung .wie

in dem für das Leben*. — ‘Weit eher als in

den Kampfbildem muss man das bedeutendste

Zeugniss von des Zeitalters Auffassung des Men-

schen in einem Werk suchen, das nur Frieden

athmet und von Festlichkeit handelt* — in dem
Parthenonfries. Was hier geschildert wird , ist

‘der Charakter eines gewissen natürlichen aus

dem Fleische geborenen’ Anstandes und Adels,

eine gewisse ungezwungene und gemüthliche

Vornehmheit*. — ‘Gerade das völlig Natürliche,

das wahr Empfundene und Unwillkürliche in die-

sem Anstand weist unfehlbar auf etwas Inwen-

diges zurück und zeugt von jener Scham im

Herzen (acdid^). die für die Griechen das leben-

dige Gesetz war.* — An ‘Stellungen und Be-

wegungen und Motiven der Gewandung’ ist reiche

Abwechslung; aber die Figuren selbst sind ein-

förmig in Bezug auf ‘Form und Körperbau’, die

Köpfe nicht individuell. ‘Der Nachdruck ruht

auf dem, was die Einheit ausmacht, auf dem

Volke. — Es war die eigentliche Tbat der

griechischen Bildnerei in dieser Periode, das

Ideal des bürgerlichen Menschen zu schaffen. —
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liehen ist, aber auch kaum die schlechteste sein

kann. Das Eigenthum gründet sich nicht auf

absolute Prinzipien, sondern seine Portdauer ist

lediglich eine Zweckmässigkeitsfrage. Liesse

sich beweisen, dass die Abschaffung des Eigen-

thums zur Forderung des Volkswohles noch

stärker beitragen würde, so wäre der Staat

ebenso berechtigt, das Eigenthum abzuschaffen,

wie er es jetzt ist, dasselbe zu erhalten (S. 1 7 9).

Freilich erkennt man aus dem letzten Satze, «lass

dies gar keine Lösung, sondern nur eine Hin-

ausschiebung der Frage ist; denn eben über die

Zweckmässigkeit der Einrichtung wird gestritten.

Und die Berufung auf allgemeine Grundsätze ist

nicht ein apriorisches Postulat, sondern nur eine

nachträgliche Rechtfertigung.

Der Daseinskampf gilt nach H. allerdings in

der Natur; aber der sittliche Mensch als Glied

der Gesellschaft sucht ihm zu entgehen, und die

Geschichte der Gesellschaft ist nur der Bericht

über diese Versuche. .So lehnt gerade der

Naturforscher hier die Uebcrtragung des Ge-
dankens vom „Struggle for life“ auf das soziale

Leben ab, indem er der Gesellschaft ein sitt-

liches Ziel zuerkennt. — Dem Satze, dass die

Arbeit die Schöpferin alles Wohlstandes sei.

stellt er den anderen gegenüber, dass jede Arbeit

überhaupt nur möglich sei auf Grund vorhan-

denen Kapitals: die Athmung des Kindes nur
auf Grund des Stoffvorrathes der Mutter und so

überall. Aber wenn H. nun meint, der Anspruch
der Arbeit auf das Gesammtcrgebniss der Be-
mühungen, die erst durch Kapital möglich wer-
den, sei einlach eine apriorische Ungerechtigkeit,

so ist er doch in denselben Fehler verfallen, den
er bei anderen rügt. Es haben sich bei ihm im
Kapitalbegriffe mehrere Momente verschoben,
und er hat die zufällige historische Vertheilung des
Besitzes für eine nothwendige Kategorie der
gesellschaftlichen Ordnung überhaupt gehalten:
denn nicht um die Verwendung des Kapitals
als Produktionsfaktors dreht sich die Frage,
sondern um die Vertheilung des Eigent hu ms
von Produktionsmitteln, (d. i. des Kapitals). Und
so ist gerade hier die geistvolle Analogie mit dem
Lebenskapital eine — ganz und gar „apriorische“
geblieben.

Auch im Einzelnen findet sich manche über-
raschende und neue Wendung: so in seiner Be-
gründung der Staatsintervention; in seinem Ver-
gleiche der Gesellschaft mit dem chemischen
Molekül, bei dem jedes Atom etwas von seinen
Eigenschaften im freien Zustande aufgeben muss,
um die Struktur des Ganzen zu Stande zu brin-
gen; in dem Gedanken, dass die Vertheilung von
W obl und \V ehe letzthin die algebraische Summe
aufgehäufter positiver und negativer Verdienste
sei; in der Zurückführung der natürlichen Aus-
lese auf die Rolle des Gärtners, der lediglich die
aus inneren Ursachen entstandenen Zweige eines

Baumes beschneidet, ihrer Krone die Form giebt-

aber nichts Neues schaffen kann. u. a. m. Mao

wird aus der Lektüre reichen Genuss habto

können.

Freilich man soll aus H.s Essays keim-

Dogmen stempeln. Das vertragen sie nicht und

das widerspricht auch gänzlich ihrem Zweck.

Dies ist auch darum nicht möglich, weil die

Aufsätze zu verschiedenen Zeiten und bei ver-

schiedenen Gelegenheiten entstanden, durchaus

nicht immer dieselben Anschauungen widerspiegeln.

So wird im ersten Essay (S. 1 9) verkündet, das*

die Ungleichheit der sozialen Stellung und Fähig-

keit sich als die nothwendige Folge der Ungleich-

heit der natürlichen Fähigkeiten erweist, und

«lass mithin die Annahme einer natürlichen Gleich-

heit der Menschen eine Unwahrheit sei (S. 29).

Und doch wird ein ander Mal ausgeführt, dass

die gleiche Zugänglichkeit zu den Bildungsmitirln

eine ganz andere soziale Schichtung (S. 159)

herbeiführen müsste, dass die 'Fugenden Edel-

muth, Bescheidenheit und Selbstachtung — also

gewiss soziale Eigenschaften — in den unteren

Schichten ebenso verbreitet seien als in dm

oberen (S. 166), dass Verbrechen und Bcttvl-

armuth durchaus nichts mit Vererbung zu thun

haben, sondern die Folge «1er Umstände scira

(S. 251). Der Staatsvertrag wird bei der Be-

kämpfung Rousseaus als eine ganz willkürliche

und unwirkliche Annahme verworfen — und duch

nimmt auch H. eine stillschweigende l eberrin-

kunft als die Grundlage jeder sozialen Organi-

sation an. Sein Kampf gilt auf tler einen Seite

«lern Apriorismus in jeder Form; und doch wird

andererseits der Lockeiche Satz des Glürksutiliu-

risinus. der zweifellos eine rein apriorische petiti»

principii ist, als Grundlage seiner eigenen ethi-

schen Anschauung unbesehen angenommen, ob-

gleich er für einen Darwinisten entbehrlich wäre.

Die Entwickelung gilt als das Ergebnis* alle?

Naturgeschehens; aber bei den Menschen sollen

sich zum mindesten in den letzten 4 -5 Jdr

hunderten die physischen, geistigen und sittlichen

angeborenen Eigenschaften gar nicht geändert

haben (S. 252). Die natürliche Volksveniwh-

rung ist für ihn das Sphynxräthsel, die Frag'

aller Fragen, die stets eine harmonische Gesta

tung der Gesellschaft verhindern wird (S. f u *

150); aber auf der anderen Seite soll

Daseinskampf in den höheren gesitteten Gese

schäften keine wesentliche Rolle spielen (S- - ^

und der soziale Fortschritt bedeutet das Auss« r

krafttreten des Naturwaltens und Daföreinsrtrrn

von etwas amlcrcm, das man das sittliche W 1 tc|1

nennen kann (S. 2S5). Ich fürchte, selbst '

Apologetik Tillrs wird diese Widersprüche, B

die ihm offenbar der Sinn fehlt, nicht alle zu

vermögen. . n

Es soll das kein Einwand gegen dir '

trachtungsweise lluxleys sein, sondern L? m k
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Vf. zum Schluss als zur ‘Polvkletischrn Figuren*

familit*’ gehörig in einem Athem nennt den Ido-

lino — nach seiner Ansicht eine Kopie drn

Dionysos der Diokletiansthermen und die Sabou-
roffsche Knabenstatue in Berlin.

Unterlassungen schwerer Art haben sich bei

L. gerächt. Der moderne Mensch kann das
•eigentlich Künstlerische’ der antiken Kunst nicht

fassen, ohne einzugehen auf die künstlerische

Sinnesart der Alten nach der fachtechnischen

und theoretischen Seite. L. hat dies unter-

lassen; in der einschlägigen antiken Litteratur

zeigt er sich nicht genügend bewandert. Pro-

portion und Symmetrie, wie überhaupt das ‘Dok-

trinäre’ der Antike sind Prinzipien-Fragen, denen

man nicht so von ungefähr beikommen kann.

Aber auch, was L. für seine eigene Auffassung

in gewissem .Sinne hätte ins Feld führen können,

das xuAov xayaOov und vor Allem das Aristo-

telische Ethos, bleibt unbeachtet, trotzdem seine

Gedanken dem Wesen dieses Aristotelischen

Begriffs zuweilen, wie ich glaube, ganz nahe

sind. — Das Künstlerische an sich hätte von

selbst auf die Frage führen müssen, ob oder

wie weit das Material, Marmor und Bronze.

Einfluss auf die Gestaltung gehabt hat kein

Wort davon. Der Begriff des ‘Dekorativen’
j

wird nur S. 131 gestreift — hier wenig glück-

lich. Von 'Gesetzen für das Relief’ ist bei-

läufig S. 138 die Rede: sie sollen sich ent-

wickeln ‘nach dem, was man darzustellen be-

absichtigt’ !

Was ich getadelt habe, betrifft prinzipielle

Punkte. Aber offenes Visir ehrt zumal den

Gegner, dessen Waffe tiefer Drang nach Wahr-
heit und Erkenntniss ist. Und schwerer viel-

leicht als aller Tadel wiegt ein Lob: das Buch

will als Ganzes genommen sein. Dahinter steht

eine frische markige Persönlichkeit, kühn in den

Zielen, die dem Höchsten gelten, rastlos und hart-

näckig im Verfolgen der Ziele, durchdrungen von

der hohen Würde des Stoffes, mit einem Blick,

der stets auf das Ganze gerichtet ist, und einer

Sprache, die aus den Steinen Leben schlägt.

Solche Bücher wollen gelesen sein. Ich

glaube aber, «lass Niemand das Buch in die

1 land nehmen w ird, ohne auch im Einzelnen Be-

lehrung und nachhaltige Anregung zu empfangen.

Selbst in viel erörterten Fragen wie über die

Acgineten und Polyklet bringt L. Neues. Wie
viel neue Fragen er sich gestellt, davon giebt

der obige Auszug eine Vorstellung. Einschnei-

dend ist besonders die Entdeckung der Fron-

talität.

L. hat den Blick offen für die Kultur und

die Entwicklung de» Menschen überhaupt: trotz

der Irrthümer werden sich gerade unter den

Hinweisen darauf im Einzelnen glückliche Be-

obachtungen verwerthon lassen. Die Lösung
der Aufgabe an sich, die Entwicklung der

Kunst von 'eigentlich künstlerischen Gesichts-

punkten' aus zu erfassen, ist für unsere Wissen-

schaft, wie ich glaubt*, schon von manchen er-

sehnt worden und wird das Ziel der Zukunft

sein — hier liegt der erste Versuch vor. Ich

lasse dem Vf. das Wort, auch hinsichtlich seiner

Ablehnung von Versuchen, in die Künstlrrindiv i-

duen rinzudringen: ‘Selbst wenn die Fülle und

der Zustand des Ueberlieferten hinreichende

Grundlage zum Spezialisten um! Individualisten

böten, würde das keineswegs der einzige und beste

Weg sein, auf dem man in der Erkenntniss vor-

wärtsschreitet. Es handelt sich darum, die Tiefe

von den alles tragenden Stömungen der Ent-

wicklung mit dem Senkblei zu erforschen’

(S. 173).

Dem Andenken des frühzeitig durch den

Tod rastloser Arbeit entrissenen dänischen For-

schers wird dies Buch auch in Deutschland ein

Ruhmestitel sein, und unser Dank gebührt den-

jenigen, die es uns zugetragen.

Berlin. A. Kalkmann.

Notizen und Mittheilungen.

Die Kgl. Akad. d. Wiss. in Turin hat e. Preis
von 30000 Francs für d. beste kritische Werk üb.

lat. Litt, ausgeschrieben, das in d. Zeit vom 1. Jan.

1 900 bis 31. Dczbr. 1906 veröffentlicht werden wird.

In d. Kirche d. ostllandr. Gemeinde Ovcr-Boclarc

ist e. Gemälde d. vlämisch. Malers Gaspar de
Cracycr aufgefunden worden, das d. hl. Anna, d.

Jungfrau Maria mit dem Jcsuskindlein, d. kleinen hl.

Johannes u. d. Lamm darstellt. Am besten sind d. Ge-

sichter erhalten , die von bewundernsvverthem Ausdruck

sind.

Gelehrte Gesellschaften und Vereine.

ln d. Sitzg d. Jurist. Gesellsch. zu Berlin am 21.

Oktober hielt Hr. Magnus e. Vortrag üb. Reformbestre-

bungen auf d. Gebiete d. gcwcrbl. Schutzrechts.

In d. Sitzg d. Internat. Vereinig# /. vergl. Rcchts-

wiss. ii. VolhswirthschaJIsfehre zu Berlin am 21. Novbr.

sprach Hr. Emil Mucnsterbcrg üb. d. HeimatsbegrifT

in wirthschaftsgeschichtl. u. rechtsvergl. Bctrachtg.

In d. Sitzg d. Ver. /. Erdkde in Leipzig am 25.

Oktober sprach Hr. P. Ehren reich aus Berlin üb. d.

Indianer d. südvvesll. Nordamerikas, bes. d- Pueblo-

Indianer v. Arizona u. Neu- Mexiko.

In d. Sitzg d. Münch . anthropol. Gesettsch. am 27.

Oktober hielt Hr. Zell e. Vortrag üb. volksthüml. Kunst,

Hr. Fr. Hommel üb. d. babylon. Ursprg d. ägypt.

Kultur.

Personalchronik.

Ernennungen, Auszeichnungen usw.

An Universitäten usw. Prof. Lic. Dr. Heglcr

an d. Univ, Tübingen von d. theolog. Fakult. d. Univ.

Tübingen von d. theolog. Fakult. d. Univ. Giessen zum

Ehrendoctor ernannt. — Die Akad. d. Wisscnsch. zu

München hat Geh. Rath Prof. Dr. Geizer in Jena,

Directorialassistenten ntn Mus. f. \ölkerkdc. Prof. Dr.

Grün vvedcl, u. Abtheilgsdirector d. Monum. German,

historica Prof. Dr. Holder Egger zu Berlin zu korresp.

Mitgl. gewählt. — Hofkaplan u. Spiritualdirector an d.

höh. Priester- Bildgsnnstalt in Wien, Dr. Karl Weiss,

z. o. Prof. d. Moraltheologie an d. Univ. Graz ernannt,
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— Gerichtsreferendar Dr. Walther Schücking aus

Münster als Privatdoz. f. Staatsrecht, Völkerrecht u.

dtsche Rcchtsgesch. a. d. Univ. Göttingen habilitirt. —
Ao. Prof. d. österr. Rcichsgcsch. an d. Univ. Wien, Dr.

Sigmund Adler, z. o. Prof, ernannt. — Privatdoz.

Dr, Carl Grün berg z. ao. Prof. d. polit. Oekonomie
an d. Univ. Wien ernannt.

Todesfall:

Die Alterthumsforschcrin Sophie v. Torrn a in

Sachs. Mühlbach in Ungarn.

Neu erschienene Werke,
tum 16. bis 23 . November in der Redaktion cingclicfcrt.

Bahnsen, W., Evglienpredigten. Th. II. Brl., A.
Dunckcr. M. 5.

Brey mann, H., Franzos. Lehr- u. Ucbgsbuch f.

Gymnasien. 2. Aull. I. 1F. Münch.. Oldcnbourg. Geb.
M. 3 u. 2,50.
— —

,
Franz. Lehr- u. Ucbgsbuch f. Realsch. 5. Aull.

1. Th. Geb. M. 3,30.

Brie, S., D. Lehre v. Gewohnheitsrecht E. hist-

dogmat. Untersuchg. I. Th.: Geschichtl. Grundlegg bis

z. Ausgang d. M.-A, Brsl., Marcus. M. H.

Bulthaupt, H., Dramaturgie d. Schauspiels. III. Bd.

:

Grillparzer, Hebbel, Ludwig, Gutzkow, Laube. 5. verm.
Aull. Oldcnb., Schulze. M. 5.

Ciämpoli, D., Nuovi studi letterari c bibliogratici.

Rocca S. Casciano. L. 4.

Commentar z. BGB., bearb. v. Holder, Fischer,

Arth. Schmidt, Schollmcyer, E. Heymann, Habicht, Alfr.

Schulze. 1. Bd. AUg. Th. u. Einlcitg v. E. Holder.
Münch., Beck. M. 9.

Coppee, Fr.. Rettendes Leiden. Uebs. v. Bemh.
Meyer. Mainz, Kirchheim. M. 3.

Du hoc, J., Früh- u. Abendroth. Gedichte. Dresd.,

Koch.

Eberstadt, R. , D. franzüs. Gewerberecht u. d.

Schaffg staatl. Gcseztgebg u. Verwaltg in Frankr.

[Schinollers Staats- u. sozialw. Forschgn. XVII, 2.]

Lpz., Dunckcr & Humblot. M. 6.

Encyclopacdia biblica. A critical dictionary of
the literary, political and religious history, the archaco-
logy, geography and natural history of the bible ed. by
T. K. Cheyne and J. Sutherland Black. Vol. I: A— D.
London, Ad. & Charl. Black.

Frgmcnte vornicän. Kirchenväter aus d. Sacra pa-
rallele hgb. v. K. Holl. (Gebhardt u. Harnacks Texte
u. Untersuchgn. 20, 2.J Lpz.. Hinrichs. M. 9.

Frcundt, C., D. Wcchsclrecht d. Postglossatorcn.
1. Lpz., Duncker & Humblot M. 3,20.

Gau pp, L., Civilprozessordng f. d. dtsche Reich.
4. Aufl. Ncubearb. v. Frdr. Stein. Lief. 2—4. Frei-
burg, Mohr (Sicbcck). Je M. 1,35-

Gcrurd, E. , Lc^ons sur l’Electricitc. 6. cd. 2* vol.

Paris, Gauthier- Villars. Fr. 12.

Gorra, E., Fra Drammi e Poemi. Mailand, Hocpli.
L. 6,50.

Guyter, K. , Stud. z. Liederbuch d. Klara Hetzlcrin.
Halle. Niemeyer. M. 3,60.

Harnack, O., Essais u. Studien z. Littgesch. Braun-
schweig, Vieweg & Sohn. M. 6.

Hussarck, M. v. f Grdr. d. Staatskirchcnrcchts.
(Grdr. d. österr. Rechts. III, 3.) Lpz.. Duncker & Hum-
blot. M. 1

.

Koch, M., D. Ordo Salutis in d. altluthcr. Dogmatik.
Brl., A. Duncker. M. 4.

Licht wnrk, A., D. Seele u. d. Kunstwerk. Boccklin-
studien. Brl., Br. u. P. Cassirer.

Liebermann, Max, Degas. 2. Aull. Ebda.
Liebig, J. v.. u. Chr. Friedr. Schönbein, Briefwechsel,

hgb. v. G. Kahlbaum u. E. Thon. Lpz., J. A. Barth. M. 6.

Locning, Kdg., D. Reprasentativverfassg im 19. Jh.
Rektoratsrede. Halle, Niemeyer.

Michael, E., Kritik u. Antikritik in Sachen m. Gescb.

d. dtsch. Volks. 1. H.: Prof. O. Redlich. FreiburR,

Herder. M. 0,60.

Olivier, J.. Le Livre de Comptcs, p. p. A. Blanc.

II, 1> Paris, Picard.

Pastor, L-, August Reichensperger. 2 Bde. Frei-

burg i. B., Herder. M. 20.

Potenz, W. v., Thekla Lüdekind. D. Gesch. e.

Herzens. 2 Bde. Brl., F
,'ontane. M. 10.

Ratzenhofer, G„ D. positive Monismus u. d. einheill.

Princip aller Erscheingn. Lpz., Brockhaus. M. 4.

Kausch, E.
,

Gesch. d. Pädagogik u. d. gelehrten

Unterrichts. Lpz , A. Deichcrt Nf. M. 2,40.

Rhein-Weser-Elbe-Kanal, D., nach d. Verhdlgn

d. Abgeordn. -Hauses. Brl., Puttkaramer & MühfhrechL

M. 1.

Rocder, Fr., D. Familie bei d. Angelsachsen. Kultur-

u. litt-histor. Stud. F. Hauptth. [Morsbachs Stud. 4.]

Halle, Niemeyer. M. 6.

Roman cs, G. J., Gdkn üb. Religion. Uebs. v. E.

Donnert. Götting., Vandcnhocck & Ruprecht. M. 2,60.

Runeberg, J. L., Fähnrich Stahls Erzählgn. Dtsch

v. W. Eigenbrodt. Halle, Niemeyer. M. 3.

Ruskin, John, Aphorismen z. Lebensweisheit, übs.

v. J. Fei*. Strassb., Heitz. M. 2,50.

Schellwien, R., Wille u. Erkenntn. Philos. Essays.

Hamburg, Janssen. M. 2,40.

Schiepek, J., D. Satzbau d. Egerländer Mundart

(Beitr. z. Kenntn. dtsch bühm. Mundarten, hgb. v. H.

Lambel. I.] Prag, Calve Komm.
Schulten, Ad., D. röm. Afrika. Lpz., Dieterich. M.2.

Schultheiss, Fr. G,, Dtscher Volksschlag in Ver-

gangenh. u. Gegenw. Münch., J. F, Lehmann. M. L

Schultz. Jul., Psychologie d. Axiome. Gotting., Van-

denhoeck & Ruprecht. M. 6.

Schuster, H. M. , Grdr. d. Urheberrechts. [Grdr.

d. österr. Rechts. I, 9.] Lpz., Duncker & Humblot M. I.

Schwabe, Toni, E. Liebeslied. E. Testament Lpz-,

W. Friedrich. M. 1.

Souchon, M. , D. Papstwahlen in d. Zl d. gross.

Schismas. II. Brnschw., Goeritz. M. 12,50.

Spielm an nsgcdichtc, Altdtsch-latein., d. 10. Jh.s.,

übertr. v. Moriz Heyne. Gotting., F. Wunder.

Stege mann, H., Stille Wasser. Roman. Sttlg.,

Cotta Nf. M. 3.

Strzygowski, J., D. Bilderkreis d. griech. Physio-

logus. [Krumbachers Byzant. Arch. H. 2.) Lpz., Teub-

ner. M. 12.

Tamm, Fr., Om Avlcdningsändelser hos svenska

Adjektiv. [Skrifter utg. af K. Humanistiska Vctenskaps-

Samfundet i Upsala. VI, 8.] Upsala (Lpz., Harrassowiti).

Teich mann, A. . E. Rede gegen d. Bischöfe. AK-

norweg. polit. Streitschr. aus Kg Sverres Zeit. Lebs.

nach d. Ausgabe v. G. Storm. [Progr. z. Rectoratsfcier

d. Univ. Basel.] Basel, Reinhardt, Univ.-Druck.

Demnächst erscheinende Werke.

Aus dem Gebiete der

Pädagogik. Bausteine. Pädagog.: 7. Ewhholz.

M., Pädagog. Aphorismen u. d. herrschende Schulsystem.

8. Hemprich, K., D. Kinderpsychol. u- ihre Bcdtg

Unterr. u. Erziehg; 9. Martin. P., D. Anschauungwmerr.

in d. Raumlehre nach Forrnengemeinschartn; 10.

II., D. Sprachuntcrr. nach d. Prinzip d. Selbst!na »g -

Dessau, Anhaitische Vcrlagsanstalt Osterwitz « otS

länder. M. 1,20; 0,80; 0,60 u. 0,90.

Geschichte. Politiker u. Nationalofeonomcn.

hgb. v. G. Schmoller u. O. Hintze: v. Bezold, ’

i Gaupp, Gladstonc; Gothcin, Vico; Grünberg, *5 ’

!
Hasbach, Adam Smith; Hintze, Friedr. d. Cr.; * a

;

\
Dahlmann; Oldenberg, K. Marx; Pribram, Cn>m •

f Rathgen. Niebuhr; Schäfer. Trcitschke; Schmoller,

I

Witt. I. ;
Wnentig, St. Simon. Slllg., Frommann.
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Zeitschriftenschau.

Theologie und Religionswissenschaft.

1K Beweis d. Glaub. Novbr. Höhne, Zu Klingcrs
„Christus im Olymp". — G. Samtieben, Christus u.

s. Evgl. nach Tolstoj. — D. Tcrtiärmensch ist noch
nicht gefunden. — Geg. d. Sozialdemokrat. Misshdlg
d. Gesch. d. Urchristenth. — E. Gelehrten kongress f.

histor. Relig.-Forschg.

The Journal of Theolog. Sludies. I, 1. (October
1899). W. Sanday, Rcccnt Research on the Origin

of the Crced. — Master of Balliol, St. Anselm’s
Argument for the Being of God. — R. Bridge s, A
practical Discourse on some principles of Hymn singing.
— J. A. Cross, The Acts of the Apostles. I. A Cri-

ticism ol Lightfoot and Headlam. — R. B. Rackham,
The Acts of the Apostles. II. A I'Iea for an Early

Date. — F. E. Brightman, The Sacramcntary of Sera-

pion of Thmuis. I. — VV. M. Ramsay, On the Title

of the Magistrates at Philippi; On the greek form of
the name Philippians. — K. Lake, Some new Mem-
bers of the „Ferrar Group" of Mss. of the Gospels. —
C. H. Turner, On in St. John I, 14; On Ge-
lasius of Cyzicus; On Eusebius of Vercelli.

Revue des Sciences eccUsiastiques. Octobre. E.

Mangenot, L'activitc intellectuelle des moines de
Constantinople. — E. Brcmond. La vision intuitive

de Dicu. III. — E. Grisellc, Quelques docuinents sur

Bossuct.

Philosophie und Pädagogik.

Revue phtlosophique. Novembre. G. Milhaud,
Mathematique et Philosophie. — G. Richard, La re-

sponsabilite et les equivalents de la peine. — R. de la

Grasscric, Des mouvements altcrnants des idees, reve-

les par les mots. — A. Pcnjon, La metaphysique de

l’experience, d’apres Shadworth Hodgson.

Pädagog. Arch. 41, 11. G. Herberich, Thesen
zur Schulreform u. Unterrichtshygiene. — A. Wern icke.

Weltwirthsch. u. Nationalerziehg. — H. Schmidkunz.
Das Spezifische d. Hochschulpädagogik.

Philologie und Lltteraturgeschlchte.

The Indian Anliquary. Octobcr. E. H. Man,
Notes on the Nicobaresc. — G. A. Gricrson, On the

East-Central Group of Indio -Aryan Vernaculars. — K.

Fr. Burkhardt, Essays on the K'asmiri Grammar,
transl. by G. A. Grierson. — A. Westcott, The
Copper Coinogc of Madras Presidency.

Journal asialique. Juillet - Aoüt. Caudel, Les

prcmiercs invasions arabes dans l’Afrique du Nord
(21-100 H. 651—718 J.-C.) (Suite). — R. Basset,
Les sanctuaircs du Djcbel Nefousa (fin). — Sonn eck,
Six chansons arabes cn dialecte maghrebin (Suite). —
Cnrra de Yaux, Ln Ka^idah d'Avicenne sur 1’ämc.

Rhein. Musemu. N. F. 54, 4. K. Dz i atz ko, D.

Inhalt d. Gcorgos v. Menander. — C. F. W. Müller,
Zu Plautus. — W. Bannicr, D. Tributcinnahmcordng

d. attisch. Staates. — C. Fries, Untersuchgn zu Ciceros

Timaeus. — W. Crönert, Zur griech. Satzrhythmik. —
L. Paul, L. Verginius Kufus. — F. Susemihl, D.

Lebenszeit d. Theodcktes. — H. Rabe, E. Phoibammon-
fragment. — H. Schöne, Verschränkung von Rcdc-

gliedern im wiedererzählten Dialog. — L. Räder -

macher, U ;muo:
.. — O. Plasberg, Mnntiscinor und

mantisa.

Geschichte.

The English Historical Review. October. H. H.

Ilo worth. The Early Hist, of Babylonia. Hl. Shir-

purln and its Neighbours. — Lina Eckenstein, The
Guidi and their Rclations with Florence. III. — G.

Edmundson, The Dutch Power in Brnzit. II. The
First Conquests. — S. R. Gardiner. The Trans-

plantation to Connaught. — Maitland, An unpublished

„Revocatio“ of Henry II. — C. H. Firth, 5 Leiters of

Oliver CromweU. — J. B. Alger, British Visitors to

Paris. 1802/3.

Rivista slorica Jcl Risorgimento italiano. III, 8.

L. Ferraris, J. Artom, Gius. Gadda, Kicordi su

Vittorio Emanuele II. — Giov. Sforza, II Mozzini in

Toscana nel 1849. — D. Giuriati, Due libri recenti

di Storia italiana. — Giov. Faldella, Genova nel

1834 prima della spedizione di Savoia. — A. Zanelli,
Lcttere ineditc di Fcderico Confalonieri.

Slndi slorici. VIII, 3. F. Filippini, La riconquista

dello Stato della Chiesa per opera di Egidio Albornoz
(1353—1357). — F. Muciaccia, I Cavalieri dcU'AUo-

pascio. — A. Crivcllucci, Ad Pauli Diac. Hist. Lang.

II, 13 et Ven. Fort, de Vita Martini, IV, vv. 640— 655.

Geographie, Länder- und Völkerkunde.

Geograph. Ztschr. V, 11. E. Jung, D. wirthschaftl.

Verhältn. Neuseelands. — B. Auerbach, Ueb. französ.

Länderkdc (Schl.). — A. Penck, Neue Alpenkarten

(Forts.). — J. Zemmrich, D. Sprachgebiete in d.

Land. d. ungar. Krone. — F. Hock, Entwicklgsgesch.

d. phanerogam. Pflanzendecke Mitteleuropas nördl. d.

Alpen.
Staats- und Rechtswissenschaft.

Dlsche Juristen- Zig. IV, 22. Arndt, D. Zur-

dispositionsslellg d. Beamten u. d. Verfassg. — Kro-
necker. Prozessuales zum Prozess d. Harmlosen. —
v. Seel er, D. Entwurf e. russisch. Obligationcnrechls.

— Flesch, Ueb. d. Entwurf e. Gesetzes z. Schutz d.

gewerbl. Arbeitsverhältn.

Kunstwissenschaft.

Jahrb. d. kgl. preuss. Kunstsamtnlgn. 20, 4. H.

A. Schmid. Holbeins Thätigkeit für die Baseler Ver-

leger. — Max J. Friedländer, Dürers Bilder von
1506 u. 1507 in d. Berliner Galerie. — H. Mackowsky,
Jacopo del Sellaio. II. — Ad. Goldschmidt, Französ.

Einflüsse in d. frühgot. Skulptur Sachsens.

Allgemeines.

D. Nation. 17, 6. 7. C. Abel-Musgrave, D.

Welt geht auf. — 6. W. Seelig, 1). San-Jose-Schiidlaus.

— J. V. Widmann, Zolas Fecondite. — S. Günther,
D. österr. Forschgn im Rothen Meere. — 7. E. Heil-

born, Multatuli.

Berichtigung.

M. Peyrc hat die Freundlichkeit, mich darauf auf-

merksam zu machen, dass die folgenden der von mir

(Nr. 43 Sp. 1641 ff.) in seinem Buche vermissten Werke
darin thatsächlich aufgeführt sind: Acrtsens Eiertanz

1557, Rubens' Kreuzabnahme 1612. Van Dycks Phil.

Wharton 1632; ferner die grossen Holzschnittwerke zu

Ehren Maximilians, Dürers Proportionslehrc (aber unter

1518!), Callots Radirungen (zum Theil unter Italien!),

Van Dycks Iconographie 1632; endlich im Louvre das

Bildniss von Stephan (hier Jean genannt!) von Calcar

(unter Italien!) und Rcmbrandts Familie des Tischlers.

Dresden. W. v. Seydlitz.
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Vierte vermehrte Auflage. Feit Dlmmlers Verlaisbachbandlnng in Berlin SW. 12.

Der geniale Mensch.
Von

Hermann Tttrclt.

412 Seiten gross Oktav. Preis geheftet Mk. 4,50, elegant gebunden M. 5,60.

Inhalt: I. Künstlerisches Gemessen und Schaffen. — II. Philosophisches Streben. — III. Praktisches

Verhalten. Anhang: Gott and Welt. — IV. Shakespeares Aufladung vom Wiscn des Genies im Hamlet —
V. Goethes S.lbstdarstcllung im Faust. — VI. Byrons Schilderung des Übermenschen im Manfred. — VII. Genia*

liiät und SccK-nlrcihcit nach Schopenhauers und Spinozas Lehre. — VHI. I)ic Erweckung der Seclcnfreihtil durch

Christus und Buddha. — IX. I)aa weltliche Übermenschentum Alexanders, Caesars, Napoleons. — X. Die Ent-

wicklung des höheren Menschen nach Darwin, und Lombrosos Irrsinnshrpothcsc. — XI. Der bornierte Mensch als

Gegensatz zum genialen, und die Antisophie des Egoismus: Stlrner, Nietzsche und Ibsen. — XII. Schlimbetmchtuoi;.

Urteile der Presse:
I)r. Friedrich Jungklnus in der Deutschen Lltterntur- I gewesen wären. Grosse Unabhängigkeit des Den

xeitung, herausgegeben von Prof Dr. Paul Hinne-
j

kens von Vorurteilen des Haufens zeigt Türck in

berg ln Berlin: Türcks Gedaukengilnge bieten einen : dein Kapitel über Cäsar, Alexander, Napoleon,

bemerkenswerten Ansatz zu einer Metaphysik des Pastor Paul Graue in den Protestantischen Mosuts-

ncuen Testaments. heften: Dies Huch kann jedem gebildeten Men*

Litterarlsches Zentrnlblatt, herausgegehen von Prof. scheu, ganz besonders auch jedem Theologen.

Dr. Ed. Zarnke; Was der Verfasser von Shakespeare warm empfohlen werden. Es zieht eine edle Gr-

und Goethe zu sagen weiss, gehört sicher zum »Innung und Empfindung durch das Buch, die

Besten, was über diesen Gegenstand geschrieben wahrhaft wohl timt.

wurde. I
Dr. F. Köhler in der Christlichen Welt: Die I-ek

Dr. Friedrich JungklAus in Bühne nud Welt: Türcks 1 tfire gewährt hohen geistigen Genuss.

Hamleterklftrung kann zu dem Bedeutendsten ge- i Hans Land (Hugo Landsberger) in der Wochenschrift

rechnet werden, was die neuere Ästhetik liervorge- Das neue Jnhrhnndert spricht von der *ünsser>t

bracht hat. Von der Fanstorklärung gilt Ähnliches; geistvollen Analyse des Hamlet und des Fasst,

ja, man muss sagen, dass durch die Ausführungen welche in manchen dunklen Winkel dieser beiden

Türcks über die Sorge Überhaupt erst ein tlieore- Rtitseldiehtungen überraschende und wunderbar

tisches Verständnis der Dichtung ermöglicht ist, aufklarende Lichter wirft«.

Privatdozent Dr. Otto Stock in der Keilschrift für (Dr. Clenu-us Kleiu] in der Köulgäberger Hartung*

immanente Philosophie, herausgegeben von Pro- sehen Zeitung: Kaum je wird man metaphysische,

fessor Dr^ W. Schuppe in Greifswald: Türcks Auf- erkenutuistheoretische, psychologische, ästhetisch«

fassung vom Wesen des Genies muss einen starken Probleme so fesselnd, so leicht, so wann vorge*

Wahrheitsgehalt in sich bergen, wenn von ihr aus tragen finden wie bei Türck. Türcks Hamlet

soviel Licht auf manches schwierige Kapitel aus forschungen sind langst bekannt, und wer sic sich

der Geschichte des Genies fallen konnte. mit Hingebung zu eigen gemacht hat, für uen

Professor D. Troeltseh im Theologischen Jahres- giebt es kein Hamlet »Problem« mehr, jetzt wird

bericht, herausgegeben von Professor Dr. H. Holtz- uns in der neuen Auflage auch eiue Lösung der

niann und Professor Dr. G. Krüger: Türck giebt verschlungensten Faust- Kittsei geboten, bei der

in der neuen (dritten) Auflage eine starke Erwei- es uns wie Schuppen von den Augen füllt,

terung der Analyse der religiösen Genialität, wobei [Professor Dr.] Chr. M[uff) in der Neues Prenss-

die Predigt Jesu und die Buddhas ausführlich Kreuz-)Zeitung: Die Betrachtung Hamlets i?

und nicht ohne Feinheit zergliedert werden. ein Meisterstück. Ganz ausgezeichnet ist ferner

[Privatdozent Drf]
RJichard] M. M[eyer] in derZeit, alles, was gegen Lorubroso, gegen Stirner un<

I

herausgegeben von Prof. J. Singer in Wien: Das Nietzsche gesagt wird.
# .

Ruch hat gute Partieen, wie die Abweisung Lom Direktor Dr. Richard Wulekow im Zeitgeist ‘ tS

broson, die Vergleichung von Schopenhauers und Berliner Tageblattes : Als eine wahre Perle letm

Spinozas Ideal. Überall ist ehrliche Wärme zu sinuiger und lichtvoller Darstellung möchten

rühmen. * die Erklärung des Verhältnisses von Genie um

[Alfred Freiherr Mensi von Klarlmehj in der Bei- »Sorge« iin Faust kapitel bezeichnen. .

läge zur Allgemeinen Zeitung in München: Der , Professor Dr. L. Sachse in der Bauhütte: • •

Verfasser weiss das Resultat seiner Studien stels strengster wissenschaftlicher Darstellung die gnw

fesselnd
,
meist originell und immer in sehr ge- !

Einfachheit der Sprache und die ineisterbot

fülliger, lesbarer Form auszuprflgen und vorzu- mentare Lehrmethode. .

tragen. Türck gehört zu den gewappnetsten Kftm- [Geheimrat Dr. Frhr. v.] B[ie]d[e]nn[an]n
‘

pfern (gegen Nietzsche;, nueh gegen die Irrlehre senaclinftlichen Beilage zur Leipziger Lt »•

Loinbrosos. Türcks Darstellung ist ausführlich und klar, se

Karl Bleibtren in der Kritik: Dieser gedankenreiche Schrift vielfach anregend und sehr bMChUmsw«

Autor ist durch seine eigenartige Auffassung Ham- Neue Badische Landeszeitung: Die li AuL *

lots bekannt geworden. Ebenso vortrefflich hat halten soviel des Interessanten, Geistvo «»

er den Schluss des Goetheschen Faust, insbesondere Tiefen, dass die Lektüre dieses Buches wun

«las Auftreten der »Sorge«, aufgeklärt, und uns liehen Genüsse wird, noch mehr, zu einer l

kt, als ob wi r vorher mit Blindheit geschlagen innerlicher Stärkung und VeitielVlPg« -

Dieser Nr. liegen Anzeigen vom Buclnerlng Johannes Racde (Stnhrsche Buchhandluug)« *

und von B. Behrs VerlagJE. Bock), Berl in W., bei, auf die wir besonders aufmerksam mw»' *

Verantwortlicher Redakteur: Dr. Richard Böhme, Berlin. Verlag: Wilhelm Hertz (Bcsserschc Buchhandlunit).

Berlin W. 9. Linkstrassc 33134. — Druck von E. Buchbinder in Neu-Ruppin.
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INHALT:
Theologin und Religionswissenschaft.

MeXItioc ^axcXXapoaouXoc, ’Ex-

x).*rjataoTtxöv iixaiov ri}$ ’AvaxoXtxxjs

opfro^oo ixxXirjota?. (Ord. Univ.-

Prof. Dr. theol. Nathanael Bott- •

welsch. Göttingen.)

Tamm, Das Wesen des evangelischen

Glaubens. (Privatdoz. Lic. Rudolf
Ollo. Göttingen.)

Phllosephie.

Coppce, Rettendes Leiden. (Ord.

Univ.-Prof. Dr. Friedrich Paulsen,
Berlin.)

Berdyczewsk i , Zusammenhang
zwischen Ethik und Aesthelik.

(Ord. Univ.-Prof. Dr. Johannes
Volkell, Leipzig.)

Unterrichtawesen.

Pascal, Costumi ed usanzc nelle

Universita italiane. (Ord. Univ.-

Prof. Dr. Adolfo Faggi, Palermo.)

Philologie und ütteraturgaschichle.

Arabie Version of the Acts of
the Apostles and the Seven
Catholic Epistles from an 7^

or 8,h cent. ms. in the Convent of I

St. Catharine on Mount Sinai. Ed- !

by Margaret Dunlop Gibson. (Ord.
1

Univ.-Prof. Dr. Frans Praelorius,

Halle.)

Plato. Codex Oxonicnsis Clar-
kianus 39 phototypice editus.

Pracfalus est Th. G. Allen. (Director

der Univ.-Bibliothek. ord. Prof. Dr.

theol. et phil. Oskar v. Gebhardt,

'

Leipzig.)

Lycurgi oratio in Leocratcm. Ed.

Fr. Blass. (Gymn.-Prof. Dr. Karl
i

Fuhr. Berlin.)

Weise, Charakteristik der lateini-
'

sehen Sprache. 2. Aull. (Ord.

Univ.-Prof. Staatsrath Dr. Thaddäus
Zielinski. St. Petersburg.)

Schönbach, Deutsche Uebersetzun-

gen biblischer Schriften. (Prof. Dr.

theol. et phil. Eberhard Nestle,
,

Maulbronn.)

G. G. Schmidt, Rieser Mundart. (Pri-

vatdoz. Dr. Josef Schatz. Inns-
|

bruck.)

Scart azzini, Enciclopedia Dantesca.

II, 2. (Realschul • Oberlehrer Dr. I

Berlhold Wiese, Halle.)

Qetchiohto.

Heigel, Deutsche Geschichte vom
Tode Friedrichs d. Gr. bis zur Auf-

lösung des alten Reiches. I. (Ge-

neralmajor z. D. Dr. Albert Pfister,

Stuttgart.)

Roggc, Aus sieben Jahrzehnten.

(Privatdoz. Dr. Hermann Oncken,
Berlin.)

Rftchti- und StaaUwinontohaften.

Kien er, Verfassungsgeschichte der
Provence. (Ord. Univ.-Prof. Dr.

Ernst Mayer. Würzburg.)
von Rohrscheidt, Vom Zunft-

zwange zur Gewerbel'reiheit. (Ord.

Univ.-Prof. Dr. M. Biermer, Greifs-

wald.)
Kunitwlaaenachaft.

Meissner, Böcklin. Klinger. (Dr.

Walther Gensei, Paris.)

Notizen und Itthellungen.

Gelehrte Gesellschaften und Personal-

veränderungen, Inhalt neu erschie-

nener Zeitschriften , neu erschie-

nene und demnächst erscheinende

Schriften.

Theologie und Religionswissenschaft.

MtXittog 2(txfl/.aQ 07rovAog t
’FJxxfojffiaori’

xov 6txcu<tv lijg ‘AvaroXixrg oqüoSo^ov £xxXr
f

-

(fiag ptxA tob tofcoovto-; vuv rv rjj ixxXvjoü* xoö aaxpt-

ap/jio'j xoii iv 'BXXd?*.. Athen, Druck v. XaXtßtpoc

(Leipzig, Otto Harrassowitz Komm.), 1898. 8 u.

560 S. 8°.

Die Absicht des Vf.s, eine Darstellung vor-

nehmlich des Kirchenrechts der orthodoxen Kirche

fies konstantinopolitanischrn Patriarchats und in

Hellas zu geben, bringt es mit sich, dass er

zwar einleitungsweise auf die prinzipiellen Fragen
des Kirchenrechts eingeht, aber nicht sowohl

eine Systematik des in seiner Kirche geltenden

Rechts zu bieten sucht, als vielmehr die ge-

schichtlich gewordenen Rechtsbildungen — auch

solche, die nur noch historische Bedeutung haben
— und den gegenwärtigen thatsächiiehen Bestand

an kirchlichen Ordnungen zu schildern bemüht

ist. Gegen manches Einzelne Hessen sich Ein-

wendungen erheben, aber ein Streben nach ge-

schichtlicher Objektivität ist deutlich wahrnehm-

bar. In der Einleitung giebt der Vf. einen

Ueberblick über die verschiedenen Gebiete der

anatulischcn Kirche und ihre Entwicklung zur

kirchlichen Selbständigkeit. Die Darstellung des

Kirchenrechts selbst gliedert sich ihm in die

Schilderung der Uqauxrr der dcotxrjuxrj und der

dixaanxij i^ovaCa und des reXtwvQyixov, in die-

sem letzteren, die Sakramente behandelnden, Ab-

schnitt erfährt namentlich das kirchliche Ehe-

recht eine eingehende Darlegung. Auch die

abendländische kirchengeschichtliche und kirchen-

rechtliche Litteratur hat der Vf. nicht unberück-

sichtigt gelassen. Für eine solche von einem

Glied der anatolischen Kirche selbst gegebene

Beschreibung des in ihr in geschichtlicher Ent-
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wicklung zur Geltung gelangten Rechts werden

die Forscher auf dem Gebiete der Kirchenge-

schichte wie des Kirchenrechts gleich dankbar sein.

Göttingen. N. Bonwetsch.

H. C. Tamm, Das Wesen des evangelischen

Glaubens. Berlin, C. A. Schwetschke & Sohn, 1899.

195 S. 8®. M. 3.

Das werthvollste Gut der evangelischen

Kirche — so führt der Vf. aus — , für das sie

einzustehen hat im Kampfe der Tendenzen unsrer

Zeit, ist nicht materielle Kultur, nicht Wissen-

schaft, aber auch nicht tradirte Doktrin, nicht

einmal die Schrift, sondern ihr Glaube. Was
ist aber der evangelische Glaube ? — Wie alle

Religion, die den Namen verdient, ist er Er-

griffensein des Gemüthcs von göttlicher Offen-

barung. Gottes Offenbarung geschieht in Natur

und Geschichte, in letzterer abschliessend und

vollkommen durch die Sendung Christi. Seinen

Eindruck auf Merz und Gemüth erfahren, den

„Reflex des Charakterbildes Christi (S. 78) ins

Gemüth hinein“ erleben, das heisst an ihn glau-

ben. Dieser Eindruck ist dreifach: Ehrfurcht
vor seiner unvergleichlichen sittlichen Würde
(vgl, die schöne Ausführung, S. 71), Liebe zu

solcher „Grösse, die nicht scheu macht, sondern

Muth macht“, und Vertrauen. An Christum aber

glauben heisst an Gott glauben: denn Christus

ist der über Alle zu ehrende, zu liebende, ver-

trauenswürdige durch seine „Religion 4
*, also

durch und aus Gott. — Zu solchem Uebcrwältigt-

werden von Christo thun wir unsererseits nichts.

So ist der Glaube nicht unsre That, was er

gerade dann am meisten sein würde, wenn er,

wie die Orthodoxie meint, zunächst in Aner-
kennung einer Lehrautorität oder der Schrift

bestünde, sondern er ist Gabe. Und zwar zu-

gleich Gabe eines neuen Lebens, Prinzip der
Heiligung; denn von Christo ergriffen werden,
heisst zugleich von „seinem Willen“ ergriffen und
bestimmt werden. — Der so uns ergreifende,

den Glauben in uns weckende ist aber Christus

in seiner religiös-ethischen Grösse, nicht Christus

der Wundcrtbäter. Wunder und Wunderglaube
sinil nichts dem echten Glauben Wesentliches,
schädigen ihn sogar leicht. Andrerseits aber
ist Christi Persönlichkeit selber und nicht ein

von ihm ablösbares Prinzip die tragende Ur-
sache des Glaubens. —

Wie dieser als Gabe empfangene Glaube
sodann „die Rolle tauscht“ und „'l ugend“ wird,

wie aus dem (angeblich) rein leidentlichen Zu-
stande des Gemüthseindruckes bewusstes, gewoll-
tes Selhstknndeln wird, versucht sehr kurz und
etwas undeutlich der zweite Theil „Der Glaube
als 'Fugend“ zu beschreiben. Der dritte „Der
Glaube als Ueberzeugung“ ist keine eigentliche
Ausführung des Themas, sondern nur eine
Polemik gegen Verwechslung und Verbindung
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von Glaube und Dogma, ein Kampf für un-

dogmatisches Christenthum. — Man wird dem

Buche nicht Unrecht thun. wenn man es bei

aller Anerkennung guter Belesenheit, kluger Gt*

danken, treffender Bemerkungen eher für eine

frische, anregende Predigt als für eine exakte

dogmatische Abhandlung erklärt. Zu einer prin-

zipiellen Auseinandersetzung über die. wie dem

Rcc. scheint, sehr unzulängliche Schätzung des

Dogmatischen sowie des „Wunderhaften* für den

Glauben, auch über das vermeintliche Recht des

Vf.s, von seinem Standpunkte aus eine Schei-

dung zwischen Prinzip und Person Christi ab-

lehnen zu können, ist hier nicht Raum. Es hängt

deutlich zusammen mit einem Fehler seiner Grtiml-

auflassung vom Wesen des evangelischen Glaubens

überhaupt. Der Vf. glaubt darin „das lutherische

Prinzip“ zu entwickeln und festzuhalten. Was

er aber entwickelt, ist in Wahrheit „Schleicr-

macherscbes Prinzip“ und theilt alle Unzuläng-

lichkeiten der Schleiermachcrschen Auffassung

von der Erlösung und dem Glauben gegenüber

der Lutherseben. Wohl kann sich jene Auf-

fassung und der Vf. (xicl stärker als er thut!)

auf breite Gedankengänge des Reformators be-

rufen. Der „Eindruck des Bildes Christi“, der

das Gemüth ergreift und in ihm Prinzip eines

neuen Lebens wird, ist in der That etwas

Aehnliches wie das „adhaerere. Christo“, durch

das wir gerecht und ei similes werden. I nd

dieses adhaerere ist wirklich die ganze eine

Hälfte der fides nach Luther, des „evangelischen

Glaubens“. Aber eben doch nur die Hallte!

Die andere bleibt nun einmal das „confiderc pru-

missioni“, das der Vf. gering schätzt. Lnd jenes

adhaerere wird erst möglich auf Grund dieses

confiderc. Dieses auszuführcu verbietet sieh

hier um so mehr, als es an andrem Orte um

Ree. bereits versucht wurde. Auch sollen diese

grundsätzlichen Unterschiede nicht hindern, anzu-

erkennen, dass das Buch in mehr als einer Hin-

sicht lehrreich und anregend ist. Besonders für

jüngere Theologen als eine anziehende Einfüh-

rung in eine ganze Reihe von Problemen uo

für religiös interessirtc „Laien“ empfiehlt es sic

Göttingen. Rudolf Otto.

Philosophie.

Frantjois Coppee, Rettemies Leiden lU ^"
1,vc

souffrance). Autorisirtc Uebcrsetzung aus dem
^

ra"

zösisehen von Bernhard Meyer. *****

Kirchheim, 1899. XX u. 248 S. 8". M-

ln Frankreich wohnen, wie in allen k.uh'i

lischcn Ländern, zwei Völker nebeneinander,

gläubige Katholiken und ungläubige Kirchen!« w
^

Dein entsprechen zwei Regierungsstelle-
l,n

^

zwei Garnituren von Regierungen, eine für

Regiment der Pfaffen und eines für 1

^
Freimaurer, um die einheimischen Stichwort
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gebrauchen. Und die innere Geschichte dieser

Länder, wenigstens seit der grossen französischen

Revolution, stellt sich dar als ein Hin- und Her-

pendeln zwischen diesen beiden Systemen; weder
das eine noch das andere kann auf die Dauer
ertragen werden: eine Anzahl Jahre, die ein

Regiment am Ruder ist, genügt, um ihm so viel

Hass und Verachtung zuzuzicbcn als nöthig ist,

den Umschwung hervorzurufen. Dann beginnt

«las Spiel von neuem auf der andern Seite.

Naht sich der Augenblick, wo die Schale

des Hasses und der Verachtung geg«.j n das anti-

klerikale Regiment der dritten Republik gefüllt

sein wird und überläuft?

Das oben genannte merkwürdige Büchlein

imthigt die Krage auf. Francois Coppee, der

berühmte und vielgelesene Schriftsteller des mo-
dernen Frankreich, Mitglied der Akademie, legt

darin seine reumüthige Beichte und das Rekennt-

niss seiner Rückkehr zum Gehorsam und Glauben

der katholischen Kirche vor dem Publikum ab,

nachdem er vorher dem Priester gebeichtet hat.

Und Frankreich liest das Buch: 75 Auflagen

sollen davon innerhalb eines Jahres verkauft sein.

Es sind kleine Feuilletons, die zuerst in einer

Pariser Zeitung erschienen sind, auch das charak-

teristisch. Sie sind auf dem Krankenbett ge-

schrieben; ein schweres Leiden warf den Dichter,

der in der Mitte der Fünfziger steht, darnieder, er

musste wiederholt ans Leben gehende Opera-

tionen bestehen: da ging ihm. wie er erzählt,

ein Licht auf über sich selbst. Die Weltlust

verging, die Eitelkeiten des Lebens schwanden

dahin, die Vergangenheit erwachte, die Unschuld

der Jugend, das Bild der Mutter trat ihm vor

die Seele : er liess einen Priester kommen. Und

nun redet er seinen Lesern zu, dasselbe zu

thun: „Thu wie ich! Schlage das Evangelium

wieder auf, kehre zurück zum Kreuz 1 Lege den

Stolz ab, tritt vor den Richterstuhl Jesu Christi!

D«»rt waltet eine Barmherzigkeit, welche deine

kühnsten Träume übertrifft. Der Priester als

Stellvertreter des ewigen Richters verlangt nur

einige Thränen der Reue, um alle Flecken deiner

Seele mit ihnen abzuwaschen** — so der Schluss

des Buches.

Es sind eine Reihe von Augenblicksbildern

und daran geknüpfte Betrachtungen, einige dar-

unter sehr fein gezeichnet und tief empfunden:

die graue Schwester, die aus dem Fenster des

Krankenzimmers einen Augenblick dem Kasperle-

Theater zusicht und dann über ihre Weltlust

Reue empfindet, der Abschied von seiner Villa,

die Erinnerung an die Mutter, die Abordnung

von Missionaren u. a. Neben den weichen Tönen,

die hier vorherrschen, klingen an anderen Stellen

harte und herbe Töne durch, so gegen „die

Schurken, die in unbegreiflichem Wahnsinn Frank-

reich das Christenthum nehmen wollen“
;
es sind

vor Allem die Leute gemeint, die den staatlich-

weltlichen Unterricht in der Volksschule durch-

geführt haben. Ein andermal werden die Brod-

wucherer und Börsenjuden dem 1 lass empfohlen.

Auch die Schatten von Voltaire und Rousseau
werden zu einem Zwiegespräch im Pantheon, wo
man eben ihre Gräber geöffnet hat. entboten und

müssen ihre Beichte ablegen: die Prinzipien von

1789 seien im Grunde nichts als ein grosser Schwin-

del, durch die grosse Revolution sei eigentlich nichts

besser, vielmehr alles schlechter und schlimmer

geworden. Den beiden „Philosophen“ von

Ferney und Genf wird in den beiden folgenden

Bildern der heil. Vincenz von Paul und die Jung-

frau von Orleans gegenübergestellt: siehe da,

französisches Volk, deine wahren Grössen!

Wird Frankreich fromm? Coppee »st nicht

der einzige, der zum Beichtstuhl zurückgekehrt

ist; er ist ein Glied in einer Reihe: Brunetierc,

Huysman, Verlaine werden von ihm genannt.

Wird die Jugend ihm folgen? Es ist die Schick-

salsfrage für das französische Volk. Sollte es

der Fall sein, so würde damit der Kreislauf von

neuem begonnen, der Kreislauf der Revolution,

in dem sich die französische Geschichte seit hun-

dert Jahren bewegt. Oder wird sich Frankreich

dann dauernd unter das Regiment des Weihwedels

beugen? Das hiesse denn ja wohl nicht weniger,

als dass Frankreich alt geworden sei, dass es

aufgehört habe zu denken, dass es in die Bahn

Spaniens einlenke und am Ende sei.

Seltsam, dass dem Dichter nicht einmal die

Frage gekommen ist: woher denn der Hass so

vieler Franzosen gegen die katholische Kirche

kommt? Von Gestalten wie dem heil. Vincenz

und der Jungfrau von Orleans, oder der grauen

Schwester und dem Abbe, dem Coppee beichtete,

wird er ja nicht ausgegangen sein. Woher also

der Hass?

Die Uebersetzung ist wohl in der Absicht

gemacht, auch dem deutschen Volk zuzureden,

sich am Beichtstuhl einzustellen und der römi-

schen Kirche zu unterwerfen, wo allein Friede

und innere Ruhe zu finden sei. Vielleicht haben

die Blätter aber eine andere Wirkung. Sie

m«lgen uns zum Bewusstsein bringen, wie sehr

wir Ursache haben, uns des Glücks zu freuen,

dass bei uns Glauben und Wissen, Religion und

Philosophie nicht so auf entweder — oder

gestellt sind, wie in den katholischen Ländern.

Steglitz b. Berlin. Friedrich Paulsen.

M. J. Berdyczewski, Ueber den Zusammenhang

zwischen Ethik und Aesthetik. [Berner Studien

zur Philosophie und ihrer Geschichte. Hgb. von

LudwigStein. Bd. IX.] Bern, Steiger & Cie, 1897.

57 S. 8®. M. 1,75.

Unter dem Einfluss von Anschauungen, wie

sie besonders in modern gestimmten Künstler-

kreisen herrschen, namentlich aber unter Anre-

gung von Nietzscheschen Gedankenlichtungen aus
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bat sich in dem Vf. eine Summe von Stimmun-

gen entwickelt, die sich auf das Verhältniss des

Sittlichen zum Künstlerischen und die Stellung

beider Gebiete im menschlichen Leben beziehen.

Das Sittliche löst sich ihm ohne Rest in das

Künstlerische auf; es ist künstlerischer Ausfluss

der Persönlichkeit, Stil des Lebens. Zum ethisch-

ästhetischen Menschen aber wird man dadurch, dass

man sein dem Nutzen ergebenes, gemeines Wollen,

sein selbstisches Ich zum Schweigen bringt und

sich zum Uebcrpersönlichen erhebt. Letzten

Endes aber sind ihm Ethisches wie Aesthetische9

blosse Naturbegriffe; von etwas Ucbcrsinnlichem

oder auch nur irgendwie selbständig Seelischem

will er nichts wissen. Ein fast materialistischer

Naturalismus und ein rauschartiger Subjektivismus

gehen dunkel ineinander.

Als Aeusserung stimmungsmässigen Erlebens

betrachtet, entbehrt die Schrift nicht eines ge-

wissen Interesses. Sieht man sie dagegen (wie

man gemäss ihren Ansprüchen muss) als wissen-

schaftliche Leistung an, so genügt sie selbst 1h*-

scheidenen Anforderungen nicht. Die Begriffswerk-

zeuge des Vf.s sind auffallend stumpf. Er ist

der Aufgabe, seine Stimmungswogen in rein-

liche Begriffe umzusetzen und diesen eine zu-

sammenhängende Begründung zu geben, nicht

gewachsen. Der Vf. will Unterschiede und
Grenzen Aufheben; da hätte er doch vorher

diese Unterschiede und Grenzen klar vorstellen

müssen. Er bewegt sich aber von vornherein

in einem verworrenen Totalismus. Der Einheits-

nebel hat sich von seiner Stimmung aus auch

seines Denkens bemächtigt. So geht es denn
durch die ganze Schrift wie ein Ineinander-

schwanken ungefährer Gestalten.

Leipzig. Johannnes Volkelt.

Unterrichtswesen.

Ernesto Pascal, Costumi ed usanzc nellc Uni-

versitä italiane. Discorso scritto per la solenne

inaugurazione degli studi dcU'anno 1897—98 nella

r. Universitü di Pavia. Mailand, U. Hocpli, 1897.

65 S. 8°. L. 1,50.

Die Universitätsfrage ist ohne Zweifel eine

der interessantesten für Italien. Von der Lösung,
die sie früher oder später finden wird, hängt
zum grossen Theil die moralische Zukunft der
Nation ab. Prof. Pascal kommt in seiner form-
vollendeten und gelehrten Rede, die er beim Beginn
des Studienjahres in Pavia halten wollte, aber
dann aus Gründen, die der Vf. am Anfang seines

Werkchens mittheilt, nicht gehalten hat, nach
einem schnellen, aber sehr lehrreichen Ueber-
blick über die Vergangenheit der italienischen
l niversitäten zu dem Schluss: dass, wollte man
selbst den alten Geist der Selbstbestimmung und
Freiheit wieder herstellen, man den italienischen
l niversitaten mehr schaden als nützen würde.

Uebrigens ist auch in der Vergangenheit diese

viel missbrauchte und ausschreitende Freiheit

öfter zum Bösen als zum Guten ausgeschlagcn.

P. glaubt vielmehr, dass der Anfang jeder ge-

sunden Universitätsreform in Italien eine Ver-

schärfung der Autorität und der Disziplin, die

in der letzten Zeit so oft und so leicht verge-

waltigt worden, und ihre Wiederherstellung in

aller Kraft durch das Gesetz sein muss. P.s

Rede enthält sehr richtige Beobachtungen und

legt mit grosser Schärfe und grossem Frcimulh

die hauptsächlichsten Wunden des italienischen

Universitätslebens offen.

Palermo. A. Faggi.

Philologie und Litteraturgescbichte,

An Arabic Version of the Acts of the

Apostles and the Seven Catholic Epistles

from an eigth or ninth Century ms. in the

Convent of St. Catharine on Mount Sinai.

With an Treatise On tho Triune Nature of God

and Translation, from the same codex edited by Mar-

garet Dunlop Gibson. (Studia Sinaitica X«.

VII.] London, C. J. Clay and Sons, 1809. VII1I,

60 u. 108 (arab.) S. 4°. Sh. 7. 6 d.

Dem Titelblatt ist zuzufügen, dass die Leber-

Setzung der Apostelgeschichte zu Anfang un-

vollständig ist; erst von Kap. 9, 30 ist sie voll-

ständig erhalten; vorher nur Kap. 7, 37—49.

Ferner dass drei photographische Spccimina der

Handschrift beigegeben sind. Ueber die vier

Briefe 2. Petri, 2. u. 3. Joh., Judae hat bereits

Merx auf Grund einer ihm schon früher zuge-

sandten Abschrift in Zeitsehr. f. Assyr. ßd. I-

u. 13 gehandelt: sic stammen aus der syrischen

Philoxeniana. Die drei anderen Briefe und die

Apostelgeschichte dagegen stammen nach Gwenns

Unheil (Introduction S. VIII) aus der PcsUta.

Aber sehr wörtlich ist die Uel>ersctzung keines-

falls. — Hinsichtlich des Spracheharakters, -m

dem Merx absichtlich kurz vorübergegangen ist.

stellt die Hgb. in der List of unusual W nn s

and Expressions S. 59 f. wenigstens Einiges zu-

sammen. Manches davon bedarf der Modifizi-

rung nach verschiedenen Richtungen hin, niaiu s

kann ihm zugefügt werden. Es ist drrst

Sprachcharakter, der auch in gewissen andtren

alten christlich-arabischen Schriften vorliegt. • m

interessantesten ist das m. W. bisher in diis' n

Texten noch nicht angetroffene äyatun — S)
T*

tuwdä

ä

oder tahivitä „Benachrichtigung“. s-

zu 2. Petr. 1, 3- 4; 2, 20; Jud. 7; vgl.

zuletzt Goldziher, Mubamm. Stud. II. S-
jn

^

Alterthümliehkeit zwischen vielen \ulgari»nun *•

auch uttäsun neben anttäsu (ZD.MG. b 15

1

Das futurischc sä ist längst als Eigenthüm '* 1

_

dieser christlich-arabischen 'Texte bekannt (
-

I, 157
;
Baudissin, translat. arab. libri Jobi P' '

_

bekannt ist auch der Gebrauch, Alef *U1S
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ende zu setzen statt y (ZDMG. I, 158, Raudissin

p. 107), welchen Gebrauch die Herausgeberin in

ihrem Text leider verwischt hat (Introduction p.

Y'II). „tamassä niftngafiat Acts XXVIII, 6** ist

auch von Fleischer zu Dozy supplem. II, 593 b

als christlich -arabisch aufgewiesen worden. —
Ich weiss, dass wer sich eingehend mit dem
Buche beschäftigen will, das hier nur kurz an-

gezeigt ist, darüber noch Manches zu sagen

haben wird.

Halle. F. Praetorius.

Plato. Codex Oxoniensis Clarkianus 39
phototypice editus. PraefatuB cst Thomas Gui-
lelmus Allen. Pars I. II. [Codices Gracci ct

Latini photographice depicti duce Scatone De Vries.

Tom. III.] Leiden, A. W. SijthofT, 189Q/99. 2 BL,

XI S., 3 BL, BL 1 — 198; 2 BL, BL 199—421. M. 400.

In verhältnissmässig kurzen Zwischenräumen

sind dem Rerner Horaz (s. DLZ. 1898 Sp. 623 f.)

die beiden stattlichen Bände gefolgt, welche den

Cod. Clarkianus der Platonischen Dialoge ent-

halten. Im Hinblick auf den unvergleichlich

hohen Werth dieser lldschr. ist ihre Y'crvielfäl-

tigung ganz besonders willkommen zu heissen,

und auch dazu können wir den Hgb. beglück-

wünschen, dass es ihm gelang, einen so ausge-

zeichneten Palftographen wie Th. W. Allen für

die Abfassung der Prolegomena zu gewinnen.

Letztere beschäftigen sich eingehend mit den

verschiedenen Händen, von welchen die Scholien

zum Texte Platos herrühren, und suchen diese,

sofern sie nicht den ersten Schreiber erkennen

lassen, zeitlich zu bestimmen. Bedauerlich ist,

dass der Yr
f. nicht in der Lage war, sich mit

den ausserhalb Englands befindlichen Handschriften

aus der Bibliothek des Arcthas, welcher der

Clarkianus einst angehörte, näher zu beschäftigen

und die Schrift desselben in den verschiedenen

Formen, deren er sich bediente, sowie die litte-

rarisehe Thätigkeit des seltenen Mannes über-

haupt näher kennen zu lernen. Hätte er nament-

lich den Cod. Paris. 451, der hierfür in erster

Linie in Betracht kommt, genau untersucht, so

würde er nicht ganze Gruppen von Randbe-

merkungen im Clarkianus, die ohne jeden Zweifel

von Arcthas herrühren, diesem abgesprochen und

auf verschiedene Hände vertheilt haben. YV'as

E. Maass vor I 5 Jahren in den Melanges Graux

über Arethas ausgeführt hat, ist noch heute

richtig und wird durch die Einwendungen A.s

S. VI in keinem Punkte widerlegt, insbesondere

auch nicht in dem Urtheil über die Unterschrift

des Oxforder Euklid, welche nach A. nicht von

Arethas* eigener Hand herrühren soll.

Leipzig. O. v. Gebhardt.

Lycurgi oratio in Leocratem. Post Coro! um
Scheibe ndiectis cetcrarum Lycurgi orationum frag-

mentis edidit Fridericus Blass. Editio tnaior.

Leipzig, B. G. Teubncr, 1899. XLIV u. 86 S. 8°.

M. 0,90.

Die Ausgabe ist bestimmt, an die Stelle der

Scheibeschen zu treten, die im selben Verlage

1853 erschienen und öfter von Neuem abge-

druckt war; daraus erklärt sich wohl, dass

Scheibes Name auf dem Titelblatt steht, denn

für Lykurg hatte der sonst wohlverdiente Ge-
lehrte nur wenig geleistet, irre ich nicht, so hat

Blass vier unbedeutende Aenderungen von ihm

aufgenommen, und es war m. E. unnöthig, im

kritischen Apparat stets seine I^sarten zu er-

wähnen. Denn Bl. giebt, wie sich das bei ihm

von selbst versteht, nicht einen hier und da ver-

änderten Abdruck des Sch.sehen 'Textes, son-

dern eine höchst beachtenswerthe selbständige

kritische Ausgabe, der er nicht bloss die Frag-

mente beigegeben hat, die um ein paar ver-

mehrt sind, sondern auch einen apparatus ad

Lycurgum, bestehend 1. aus der Pseudoplutar-

chischen Y'ita, 2. dem Antrag des Stratokies

nach der Lebensbeschreibung und der Inschrift

CIA II 240, 3. den Gesetzen und Anträgen Ly-

kurgs aus dem CIA, 4. der Vita nach Suidas

und 5. den Urthcilen der Alten über Lykurgs

Beredsamkeit, alles sauber, schön und dankens-

werth; ich vermisse nur eine Erwähnung der

Redenvcrzcichnissc, über die Studcmund Hermes
II 434 fT. handelt.

Was nun die Ausgabe selbst anbetrifft, so

haben wir für die ganze Leocratea nur eine

Hdschr., den Crippsianus A, für die Hälfte etwa

(§§ 1 — 34. 98— 147) kommt noch ein vor 24

Jahren von Bl. selbst hervorgezogener Oxforder

Codex N in Betracht. Beide lldschr.n, über

deren YY'erth und Verhältniss zueinander viel ge-

stritten ist, sind zuletzt aufs Sorgfältigste von

'Th. 'Thalheim \erglichen worden; wo BL noch

Zweifel blieben, hat er durch Kenyon nach-

sehen lassen. Die Ueberlieferung nun hält BL

für schlechter, denn irgend einer vor ihm, und

sucht dafür den Beweis zu führen durch Ver-

gleichung zweier von Suidas ausgeschriebener

Stellen, wobei er eine höchst scharfsinnige Ver-

muthung macht: § 86 heisst es in der Geschichte

von Kodros, er habe rov l'frQOV avubv dno~

xruvac ro) dQtndvtn nQoantaövia, aber da A pr.

TUCOvm und Suid. nfo]£.a<; hat, so meint BL,

Lykurg habe naiaavm geschrieben. Aber ich

glaube, Bl. überschätzt diese Anführungen: die

Richtigkeit von muaavra einmal zugegeben —
ngooitadvia scheint mir bedeutungsvoller, das

üblichere wäre auch naid'Savra, rot Sgcndvo)

habe ich stets mit anoxieirai, nicht wie Bl. mit

ngoaneaövni verbunden — so zeigt gerade

diese Vertauschung der beiden Verben, wie will-

kürlich Suidas, der gar nicht wörtlich zitirt, mit

der Ueberlieferung schaltet
,

und hätte Bl. vor-

sichtiger machen sollen; aveXovws daoioig wo
ihov y

dtoti statt u. di r. & ai’roZg an wenig-
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stens durfte er § 84 nicht aufnehmen, denn Siou

hat Lykurg sonst nicht, vgl. auch §§ 29. 35

(tvrov, Ort. Ich kann deshalb auch Bl.s Folge-

rung nicht zustimmen, dass man nach den An-

führungen glauben könne, fast in jeder Zeile

der Ueberlieferung stecke ein Fehler, und stehe

von vornherein seiner Textbehandlung miss-

trauisch gegenüber.

Dazu kommt nun noch ein anderes Bedenken:

Bl. schätzt Lykurg als Stilisten höher ein, als

es gewöhnlich geschieht, ändert mehrfach, um
einen Hiat zu beseitigen — obschon er selbst

zugiebt, dass es in einigen Thcilen der Rede

geradezu davon wimmelt — und zieht dabei

auch den Rhythmus in Betracht, den Lykurg
sehr genau beobachtet habe. So hat er denn

freies Feld für die Konjekturalkritik; wenn Reh-

«dantz meinte, es sei „vornehmlich von Holland

aus nahezu kahl abgetrieben“, so war das ein

schwerer Irrthum; man erstaunt über die Zahl

der Konjekturen, mit denen Bl. den Redner
überschüttet hat. Selbstverständlich sind sie

alle geschickt ersonnen, und manche sind recht

beachtenswerth — poXig § 1 8 hat übrigens

schon van den Es vermuthet — aber viele und
vornehmlich alle

,
die aus stilistischen Gründen

gemacht sind, kann ich nur für Schlimmbesse-

rungen halten.

Unter den Fragmenten fehlt 85 Sp.

anoYYOxüXv^ßrjmC

,

7 hinter Stjpofftn) fehlt xai
öia rovio kyyqcupivKßv

,
15 war aus Harpokra-

tion hinzuzufügen tug xai avrbg 6 $rjiu)Q dtjXov

noul, 29 lies itvfidiwv statt ihxfivov
f 62 ist

die Ueberlieferung ijfidg dnoareQovvtag povov,
7 5 hat Harpokration io Xtyopevov (nicht xaXov -

juevov) und 83 izavmg.

Berlin. Karl Fuhr.

F. Oskar Weise, Charakteristik der lateinischen

Sprache. 2. Aufl. Leipzig, B. G. Teubner, 1899.

VI u. 172 S. 8°. M. 2,40.

Die zweite Auflage des bekannten, zuerst

1891 erschienenen, mittlerweile (1896) auch ins

h ranzösische übersetzten Büchleins ist äusserlich

wie innerlich als ein Fortschritt zu begrüssen;
für jenes gebührt unser Dank der Verlagsbuch-
handlung, für dieses dem Verfasser. Den wollen
wir ihm auch abstatten, indem wir, nach Recen-
sentenart, auf die Mängel des trotz allem sehr
nützlichen und lesenswerthen Werkes binweisen.
Dazu gehört in erster Linie die entschieden
mangelhafte Psychologie. Schon die Eingangs-
phrase von der als Kraft wirkenden Thätigkcit
erweckt die schlimmsten Befürchtungen; dann
wird uns das längst veraltete Schema „Verstand,
\\ ille, Phantasie und Gemüth“ geboten, aber
auch nicht festgehalten, wrie es denn nicht fest-
zubalten ist. Da ergeben sich denn die selt-
samsten Widersprüche: S. 35 denkt der Deutsche
abstrakt, der Römer konkret, S. 39 ob. umge-

kehrt; ebenso steht S. 70 u. im Widerspruch mit

130 u.
, S. 73 (Subjektivismus) mit 99 ob.

Sprachpsychologische Probleme lassen sich ein-

mal ohne Kenntniss der wissenschaftlichen Psycho-

logie (Wundt,Taine, James u.s.w.) nicht behandeln;

was soll man dazu sagen, wenn eine so eminent

sprachbildcndc Erscheinung, wie die Association,

im ganzen Buche nicht einmal genannt ist? —
Ein zweiter Hauptmangel ist ein süsslicher Pa-

triotismus, der das Buch für Nichtdeutsche

stellenweise ungeniessbar, für Deutsche aber zu

einer vielleicht schmackhaften, aber ungesunden

Kost macht; denn er macht sich allemal auf

Kosten der Wahrheit breit. Schon das Bckcnnt-

niss S. 31 ist charakteristisch: „oft wird der

Ausdruck unnatürlich aufgebauscht an Stellen,

wo nach unserem Sprachgefühle grössere Ein-

fachheit am Platze wäre“; also „die Natur sind

wir“ — da ist es denn kein Wunder, wenn cs

sich herausstellt, dass es dem Latein an „Sinnig-

keit“, „Innerlichkeit 11

, „Tiefe“, „Gemüth 1* um!

was dergleichen Duselwörter mehr sind — über-

all fehlt. Ja noch mehr: das Volk, das die Sagen

von Camilla, Coriolan u. a. geschaffen hat, kannte

keine richtige Achtung vor dem Weib; Beweis

— die Aeusserlicbkeit des Wortes nuplioe

(S. 19; was würde der Vf. sagen, wenn Jemand

aus dem Worte „Gemahlin“ schliessen wollte,

dass die Ehe den Deutschen in der Tischgemein-

schaft aufgehe?). Gleich verkehrt ist, was S. 17

über „Geschwister“ und „Liebe“ steht, 25 über

das „Gemüth“ der Freia, 82 über „Maid“ und

„Ross“, 165 über die „Höhe“, zu der sich die

Deutschen emporgeschwungen haben, denen etwas,

was sich nicht reimt, als ungereimt erscheint

(ich denke, wenn cartnen zu charme,
cantare zu

enchanter wird, so will das mehr sagen). Am

merkwürdigsten ist vielleicht S. 43: auch in der

Behandlung der Deminutiva steht das Lateini-

sche hinter dem Deutschen und Griechischen

zurück (natürlich an „Tiefe der Empfindung ).

ich möchte jedoch wissen, wie der V.

etwa das hadrianische animula vagnla blandula

griechisch oder deutsch übersetzen würde.

Ferner soll dem Lateinischen die P äbigkc't

abgehen, ^erstarrte’ Adverbia durch Suffixe

wieder zu beleben’ (wie bei einst ig, dam -ig

usw.); vgl. jedoch crastinus, diutinns, postrtdua-

HHS USW.
.

Die Folge ist, dass der Vf. vielfach nicht

eine Charakteristik, sondern eine hämische Kn

der lateinischen Sprache geliefert hat. f*
5

und wie sie durch ihren intellektualistischcn
a

rakter die Erzieherin der modernen

ist, wird verschwiegen. Dafür wird S.

'der Nation angeborene Fehler der Kric-uim

gerügt. Ihre 'Ihibcholfenheit in der *'rtz

sammensetzung 1 wird wohlgefällig notirt (
•

von ihrem Reichthum in der Worin ‘*itu^

(patrius, palemus, palrintus,
patruus, pa r*e
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palrimonium usw.) steht nirgend was. Der Wort-
stellung ist nur S. 95, charakteristisch genug,
als einer 'poetischen Licenz* gedacht; dass sie

in der Prosa wie in der guten Poesie, vom
Joche des öden Konventionalismus frei, allein

der Schönheit und Vernunft unverbrüchlich folgt

und daher Beziehungen ausdrückt, die keine mo-
derne Sprache auch nur entfernt wiedergeben
kann, sucht man vergebens. Selbst für die

denk kräftige Schönheit des lateinischen Perioden-

baus findet der Vf. mehr tadelnde als lobende

Worte (S. 30 ff.). Er empfindet nichts bei Wor-
ten, in denen sich der Geist des römischen

Volkes ausspricht, wie fides, gravitas, religio,

castus; in die seraasiologische ‘Tiefe’ von igno-

scere
, impotens (= leidenschaftlich) u. ä. dringt

sein Blick nicht; von der Schönheit gewisser

Flexionsformen ( . . . humanas monilura tonitrua

menles: dicenda tacenda locutus usw.) weiss und

sagt er nichts. Da ist es denn begreiflich,

dass ihm die horaziseben Oden, für deren Stim-

mung er kein Verständniss hat, S. 94 ‘aus der

Drechslerwerkstätte hervorgegangeq’ erscheinen,

und ihm der Gehalt der lateinischen Poesie an

Metaphern, die er weder sieht, noch psycholo-

gisch subsummiren kann, ‘erbärmlich’ (S. 88)

vorkommt. In Summa: von der Grösse und

Herrlichkeit der lateinischen Sprache wird der

Leser Weises keinen Begriff bekommen; dafür

kann er sicher sein, jede Warze und Narbe ge-

wissenhaft verzeichnet zu finden.

Im Einzelnen ist noch Folgendes zu ver-

merken. S. 8 wird mit der Standhaftigkeit der

Römer im Ertragen des Schmerzes der Reich-

thum des Lateins an Schmerzensinterjektionen

in Zusammenhang gebracht; S. 1 1 sind die Qui-

nten dem Vf. noch immer Lanzenmänner; S. 16

wird disciplina etymologisch mit uaifijfianxtj

(statt mit ftalhjttta) gleichgestellt; S. 19 steht

ganz Falsches über litterae und äymv; S. 23

sollen die ‘meisten* griechischen Eigennamen auf

-x?.ijg ausgehen; S. 24 Glabrio = Kahlkopf

(vielm. unbärtig*); S. 26 ist Pales der ‘be-

fruchtende Herdengott’; S. 29 wird oderint dum
metuant mit dem römischen ‘Chauvinismus* in Zu-

sammenhang gebracht; S. 33 die angebliche

‘Zentralisation* des römischen Reiches; S. 35

wird den Römern ein ‘ohne Zweifel’ harter

Accent angedichtet und der Heinesche Unsinn

über das Latein wiederholt; S. 52 wird Catos

vir bunns etc. falsch übersetzt (beiläufig: warum
fehlt in der ‘Charakteristik der lat. Spr.' das

catonische Unheil Plut. 12?); S. 54 wird der

Finger Gottes gar zu lästerlich missbraucht;

S. 61 ‘der blinde Censor App. Claudius*; S. 66

ist poemata dtilcia missverstanden; S. 67 ist

Lexikographie und Moral verwechselt; S. 66

wird die Delatorrnwirthschaft ins letzte Jahr-

hundert der Republik versetzt; S. 76 wird Se-

neca als Zeuge für das Zeitalter Hadrians zitirt;

S. 7 7 ist die Entwicklung der späteren römi-

schen Litteratur ganz dürftig und falsch ge-

schildert; S. 88 hätte der Vf. von Sainte Beuve
lernen können, wie Vergils Homemachahmungen
zu beurtheUen sind; S. 90 ist das angeblich

poetische secinl, sectamque usw. gut prosaisch;

S. 91: mille lacer ist euripideisch Bacch. 1218;

S. 115: Karthago heisst auf Punisch anders,

vgl. Meitzer 1 90; S. 119 sind unter ‘Volksety-

mologie’ gelehrte Grillen behandelt; S. 122

sollen ital. legge, doge, notte ‘durch Suffixe ver-

längert’ sein; S. 127 stammt die Schilderung des

‘Volks* aus Schäferromanen (es soll u, a. ‘das

Herz immer auf der Zunge haben’: Irrthum!

die Aufrichtigkeit ist Evolutionsprodukt); S. 148

(§ 1 28) ist die angebliche Eigenschaft des

Römers vielmehr Diatribenstil. — Und warum
sind die einschlägigen, so fruchtbaren Unter-

suchungen Hirzeis, Nordens, Cauers nirgends

benutzt ?

St. Petersburg. Th. Zielinski.

Anton E. Schönbach, Miscellen aus Grazer

Handschriften. II. Reihe. 4: Deutsche (Jeher-

Setzungen biblischer Schriften. [S.-A. aus d.

.Mittheilungen d. histor. Vereins f. Steiermark. XLVII.

Heft 1899.] Graz, Selbstverlag, 1899. 64 S. 8".

In dieser zweiten Reihe — die erste er-

schien. wie S. 17 nur gelegentlich bemerkt ist,

in Heft 46 (1898) — bespricht Schönbach

„Deutsche Uebersctzungen biblischer Schriften“.

Er übergeht die durch prachtvolle Ausstattung

hervorragende vollständige deutsche Bibel, die

Erasmus Stratter in Salzburg 1469 schrieb,

weil er hofft, dass ein früherer Zuhörer eine

vor langen Jahren unternommene Arbeit dar-

über noch veröffentlichen werde. Am längsten

verweilt er bei Codex 1593, einem gereimten

deutschen Psaltcrium des 15. Jh.s, das aus dem
Frauenkloster Mahrenberg an der Drau stammt,

auf mitteldeutscher Grundlage in bayrisch -öst-

reichischem Dialekt geschrieben ist und mit Be-

nützung des Nicolaus von Lyra von einem

„Petrus“ gearbeitet zu sein scheint. S. 25— 38

giebt eine Liste von Wörtern und Wortformen,

die in den mittelhochdeutschen Wörterbüchern

fehlen oder nur selten belegt sind.

Die zweite Hdschr. (cod. 1 94, aus der

zweiten Hälfte des 1 4. Jh.s) enthält die Psalmen-

Übersetzung Heinrichs von Mügeln, zu der,

wie eine Anmerkung auf S. 64 nachträgt, jetzt

K. Helm in Sievers’ Beiträgen 21, 240. 22, 135

zu vergleichen ist (S. 38— 48). S. 45 wird

gegen die Aufstellungen Walthers in eigenthüm-

licber Weise „der bekannte Spottvers “ ver-

werthet: Nicolaus ni lyrasset, Lutherus non sal-

tasset. Aber das ist doch kein „Spottvers“,

und zudem ist er älter als Luther, wie der

Unterzeichnete schon vor 22 Jahren nachwies

(Jahrbb. f. Deutsche Thcol. 187 7, 668): ln
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der Form: Nisi Lyra lyrasset, nemo doctorum

in bibliam saltassct, findet er sich schon in Gru-

ningers Ausgabe von Reischs margarita philoso-

phica von 1508. — Weniger wichtig sind die

anderen Hdschr.n, Cod. 1631, ein Psalter, der

zur 18. Klasse Walthers gehört, und nach Sch.

i. J.
1407 von einem Konrad für die Nonnen

von Altomünster geschrieben wurde; Cod. 961

ein Psalter aus der 23. Klasse Walthers und

Cod. 1225 mit Walthers 10. Psalter stimmend.

Interessant sind aber die Mittheilungen, die Sch.

aus dem Kalendarium der Altomünsterer Hdschr.

macht. Am 16. Dezbr. z. B. ist verzeichnet

Drei chindelein tag
,

den man ausser in Brixen

in süddeutschen Kalendern nicht finden soll; beim

18. März heisst es „der erst tag aller werII“

;

beim 23.: an dem tag ward her Adam
;

beim

17. April: Her Noi als er in die arch ginch.

Die Monate sind überschrieben die erst, ander,

dritte bis zweiiß mazz, was aus einer Verwechs-
lung von mensis mit mensura erklärt wird. Bei

den Festesnamen ist translalio stets mit „pßantzung

“

wiedergegeben, lieber die sprachlichen Bemer-
kungen und sonstigen Beigaben muss auf das

Heft verwiesen werden.

Maulbronn. Eb. Nestle.

G. G. Schmidt, Die Rieser Mundart. Hgb. mit

Unterstützung des Vereins für bayerische Volkskunde.

München, J. Lindauer, 1898. 84 S. 8° M. 1.

Diese Abhandlung scheint bereits I. J. 1895
abgeschlossen gewesen zu sein, da Fischers Geo-
graphie der schwäbischen Mundart nur in dem
Verzeichniss der Quellen und Hilfsmittel angeführt

erscheint; im Büchlein selbst merkt man nichts

davon. Das Ries, ein „etwa achtzehn Stunden
umlassender Landstrich“, liegt nördlich der Donau
im Osten des schwäbischen Sprachgebiets, an
bairische und im Norden an fränkische Mundart
grenzend. Der Vf. hat nur die Lautlehre be-
handelt und sich seine Arbeit nicht schwer ge-
macht. Die phonetische Beschreibung der Laute
genügt allenfalls zum Verständniss der mundart-
lichen Formen, auf die Satzphonetik jedoch, auf
Darlegung der Accentverhältnisse lässt sich die

Schrift garnicht ein; wäre das geschehen, so
hätte Schmidt sicherlich die ganze Arbeit ver-
tiefen können. So aber bleibt er in der ganzen
Schrift auf der Oberfläche. Bei der Angabe der
Entsprechungen, welche die mhd. Laute in der
Mundart aufweisen, ist wohl nirgends im Buch
für einen bestimmten Kall Vollständigkeit der
mundartlichen Belege zu finden.

Ich will gerne anerkennen, dass die gebo-
tenen mundartlichen Entsprechungen richtig sind.
Was h Lifts aber, wenn inan liest „Mhd. kurzes
a wird in vielen Fällen gedehnt. Die Ursache
liegt in der Silbenbetonung“ S. 25, oder „Mhd.
kurzes o wird gedehnt in einsilbigen Wörtern,
häufig auch vor Doppelkonsonanten; eine Er-

187 :

scheinung, die sich nur durch besondere Stamm-

silbenbetonung erklären lässt“ S.35, wenn nirgends

auch nur eine Andeutung gegeben ist, wie es

sich da etwa mit den Dchnungsgesetzen verhält.

Der § 17 lautet wörtlich so: „Mhd. i wird ge-

dehnt, wenn cs vor r allein oder vor r Kon-

sonant steht. Es entspricht dann in den meisten

Fällen nhd. ie.

Mhd. kurzes i ) \ in:

ebib, mhd. spiln, spielen; mir, mhd. mir;

hirn, mhd. hime, Hirn.“

Auf Einzelnes will ich nicht cingehen. Wäre

über das Schwäbische noch nichts gearbeitet

worden, so könnte man mit dem Buche sich

abfinden. So aber kann dem Vf. der Vorwurf

nicht erspart bleiben, dass er die Sache zu leicht

genommen hat.

Die Einleitung behandelt „Geographie und

Ethnographie des Rieses“ und „die Litteratur

der Mundart“. Bei der Zusammenstellung von

„Ries“ mit Raetia S. 3 f. ist nicht beachtet, dass

eine Form retja zu nhd. Riet mit Affrikata hätte

werden müssen.

Innsbruck. J.
Schatz.

G. A. Scartazzini, Enciclopedia Dantesca.

Dizionario critico e rogionato di quanto concerne 1a

vitft e le opere dt Dante Alighieri. Vol. II (parte

secondn): S— Z. Mailand, Ulrico Hocpli, 189V. S.

1713-2200. 8“. L. 6,25.

Mit diesem zweiten Theile des zweiten Ban-

des hat das in vielen Beziehungen gediegen«1

Werk seinen Abschluss gefunden; Zusätze ver-

spricht der Vf. in einem Supplement. Theilweis*

hat er schon hier die neueste Litteratur nach-

getragen, vgl. z. B. den Artikel Sigieri, wäh-

rend sie anderseits wieder fehlt, z. B. bei Sor-

dello. Es wäre leicht, auch für diesen Band

eine ganze Reihe Besserungsvorschläge und Zu-

sätze zu machen, im Hinblick auf die vom U-

selbst versprochene Ergänzung beschränke ich

mich aber auf nur wenige Bemerkungen. Bei

Salotnone war Scherillo, Alcuni capttoK della

biografia di Dante S. 299 ff. anzuföhren. Der

Artikel San hätte ganz anders gefasst werden

müssen. Unter Santclena fehlt Toynbees Au *

salz im Giorn. storico della letterat. ital. XX*

S. 347— 349. Scoscio ist sicher Verbalsub-

stantiv zu scosciare. Wie sollte es aus sco*

scendere entstanden sein? Vgl. auch Bollctt.

della Soc. dantesca, N. S. Hl S. 155. Unge-

nügend sind die Erklärungen von Scrveoiesc

und Sonetto. Litteratur ist dort überhaupt

nicht aufgeführt. Es musste mindestens

Biadene, Morfologia del Sonetto nci secoli -

e XIV, Rom 1888 hingewiesen werden. ' u

sfogliare vgl. Bullett. della Soc. dantesca?

N. S. II S. 1 86. Scherillos Primi studi di Dante

mussten S. 1891 nach den erwähnten Alcuni ca

piloli zitirl werden. Unter Tan ni’abe is
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wieder nicht auf Rcnicrs Herstellung der pru-

venzaliscben Verse im Giorn. storico della letterat.

ital. XXV S. 316 hingewiesen. Kraus* Dante,

der so oft angeführt wird, ist merkwürdiger

Weise bei Teologia di Dante nicht ange-

zogen. Bei Titolo del Poema dantesco
hatte doch O. Zenatti. La „divina“ Commedia c

il „divino* poeta, Bologna 1895 genannt wer-

den sollen. Unter veltro musste unbedingt

Cian, Sülle urme del veltro, Messina 1897 er-

wähnt werden. Im Artikel Virgilio war von
Comparetlis Virgilio nel medio evo die zwreite

Auflage, Florenz 1896. anzuführen. Bei der

Vita Nuova fehlt unter den Uebersetzungen

die schwedische von Fredrik Wulff, Stockholm
1897. Die Aufstellung der Etymologien ist lei-

der auch hier nicht einer nochmaligen Durchsicht

unterzogen worden. Man liest z. B. : saggio —
sapiens; saltellare — saltitare; uccellino
— avicula usw.

Bei einer zweiten Auflage des Buches, die

wohl nicht allzu lange auf sich warten lassen

wird, dürfte es nicht schwierig sein, die Uneben-

heiten der ersten auszugleichen.

Halle a. S. Berthold Wiese.

Geschichtswissenschaften.

K. Th. Heigel, Deutsche Geschichte vom Tode
Friedrichs d. Gr. bis zur Auflösung des alten

Reiches. I. Bd. : Vom Tode Friedrichs d. Gr.

bis zum Feldzug in der Champagne (1786 bis

1792) [Bibliothek deutscher Geschichte, hgb. von

H. v. Zwiedineck-Südenhorst]. Stuttgart, J. G.

Cotta Nchf., 1899. X u. 574 S. 8”. M. 7.

Seit dem Jahre 1866 erscheint im Verlag der

Cottaschen Buchhandlung die „ Bibliothek deut-

scher Geschichte“, von der zur Zeit 16 Bände

vorliegen. — Wie ein Aehrenleser den Schnittern

nachgehe, sagt Heigel in tler Vorrede, so folge

er in dem von ihm behandelten Zeitabschnitt den

Spuren von Häusser und Sybel. Allein schon

beim ersten Ueberblick über den Inhalt dieses

ersten Bandes vermag man zu erkennen, dass

die Aehrenlesc besonders ergiebig gewesen ist,

»lass der Vf. es verstanden hat, das Aufgelcsenc

in hübsch
.
geformte Bündel zu ordnen und den

gesammten Stoff, Uebernommenes und Hinzu-

gefügtes, in geffdliger Darstellung dem Leser vor-

zuführen. So zeigt sich ein Werk, dessen

I. Band die Jahre 1786 bis Sommer 1792, die

Ereignisse vom Tode Friedrichs des Grossen

bis zur Proklamation des Braunschweigers an die

Franzosen, behandelt, keineswegs überflüssig,

sondern durch Stoff, Art der Gruppirung und

Sprache viel Neues bietend, anziehend und für

weitere Leserkreise bestimmt. Viel berechtigter

scheinen Wünsche hinsichtlich des Umfangs zu

sein. Es ist ja richtig, seit Jahrhunderten haben

die Vorgänge in den Nachbarländern bestimmend

auf die Geschicke des deutschen Reichs und der

einzelnen deutschen Lander cingewirkt. Es hat

sich das geändert erst seit einem Menschenalter,

seit der Aufrichtung des neuen Deutschen Reichs.

Aber früher war der Gang tler Dinge in Frank-

reich, in der Türkei, in Polen, in den Nieder-

landen, in Skandinavien, England und Russland

maassgebend für Meinungen und Stimmungen

unter dem deutschen Volke; von aussen her kam
tler Anstoss. von aussen her das Entscheidende,

ob Deutschland bewegungslos stehen bleiben, ob

es sich vorwärts bewegen solle. So kommt es

auch, dass die Darstellung der fremden Dinge

für die deutsche Geschichte besonderen Werth
erhält. Denn die deutschen Angelegenheiten er-

scheinen im Grunde nur als Begleiterscheinungen

der Thätigkeit, tlie auf fremdem Boden sich be-

u usst entwickelt hat. Die Darstellung gewöhnt

sich daran, die Geschichte tler Nachbarländer in

demselben Maassstab zu sehen und vorzuführen,

wie die eigene heimische Geschichte. In einem

Abschnitte vollends, in welchem polnische, tür-

kische, niederländische, französische Geschichte

bestimmender als jemals auf tlie Vorgänge im

deutschen Lande eingewirkt haben, mussten nuth-

wendig die Nachbarländer besonders berück-

sichtigt werden. Es ist das im vorliegenden

Bande von H. in einer Weise durchgeführt

worden, «lass einzelne Stücke tler Angrenzer-

geschichtr ebenso gehaltvoll und eindringlich

geschildert erscheinen wie die deutsche Geschichte

selbst.

Das ist lehrreich genug. Und dennoch bringt

es einen wesentlichen Nachtheil mit sich: es

schwillt dadurch tler Umfang des ganzen, für

weite Kreise bestimmten Werkes unv erhältniss-

mässig an; es wird für den, der nicht selbst als

Historiker tliätig ist. immer schwieriger, den

eigentlichen deutschen Kern aus tler Uimvickelung

herauszuschälen; mit dem Umfang, mit der An-

zahl der Bände wächst stetig der Preis, und

das Werk, tlas seiner ganzen Bestimmung, seinem

'I on, seinem Inhalt nach als geistiges Kigenthum

einer weiten Leserwelt erscheinen sollte, sieht

sich auf rnggezogene Kreise beschränkt. Die

ins Einzelne gehende Darstellung, tlas behagliche

Sichausbreiten, das Begleiten des Lesers in ganz

intime Winkel stillte im Grunde nur dem Gange

der Geschichte auf deutschem Boden Vorbehalten

sein da. wo es eben gilt, „deutsche Geschichte“

zu schreiben. Ein Zeichnen mit strafferen, knap-

peren Zügen müsste hinreichen, um auf w enigen

Seiten tlas wiederzugeben, was an Ereignissen

und Stimmungen in den Ländern der Angrenzer

maassgebend gewesen ist. Dann müsste tlas

speziell Deutsche eindringlicher wirken, unmittel-

baren Eindruck hinterlassen.

Bei solchen Werken, die vorwiegend für die

Gelehrtenwelt bestimmt sind, ist es weit weniger

zu beklagen, wenn von der knappen Behandlung
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der fremden Ding«* abgewichen wird, alx*r hier,

wo H. nach Abstreifung des äusseren gelehrten

Apparates ein neues Stück «leutscher Kultur-

geschichte liefert, wo deutsche Reichsgeschichte,

Kaiserwahl, die innere Tendenz des deutschen

Fürstenbundes eindringlicher und verständlicher,

als es bisher für diesen Zeitabschnitt geschehen,

vor den L«:ser hintreten, hier ist <?s zu bedauern,

dass das Wachsen des Umfangs und' dadurch «les

Preises, in Folge «1er Ausführlichkeit in nicht-

deutschen Dingen, dem Leserkreise. allzu enge

Schranken setzt.

Wie zu erwarten stand, eröffnen die meister-

haft gezeichneten Bilder von Friedrich «lein

Grossen und Joseph II. das ganze Werk. Der
Gegensatz zwischen Oesterreich und Preussen

beherrschte ja seit dem siebenjährigen Krieg die

gesummte Geschichte. Den eigentlichen und

nächsten Ausdruck fand dies«*r Gegensatz in der

Gründung des deutschen Fürstenbundes, den uns

H. greiflicher kennen lehrt, als es bisher ge-

schehen. „Zum ersten Mal tauchte in deutschen

Politikern der Gedanke einer Einigung Deutsch-

lands mit Ausschluss Oesterreichs und unter

Führung Preussens auf .... Der Fürstenbund
wurde Eckstein eines neuen politischen Systems.“
— „Die Stiftung «les Fürstenbundes ist nicht

bloss iin Allgemeinen eine wichtige Etappe auf

dem Wege «1er I lohcnzollcrn zum Kaiserthrone,

sondern auch von so wesentlicher Bedeutung für

die Kabinetspolitik der nächsten Jahre, «lass . . .
.“

— Mit dem schmiegsamen, klugen Kaiser Leo-
pold, mit dem Thronwechsel in Preussen be-

schäftigen sich die nächsten Abschnitte. Die
Figur Friedrich Wilhelms II. wird eingeführt,

seine mannigfachen Beziehungen zu Weibern,
zu Rischoffswerder und Wöllner geschildert, sein

Eintritt schon als Kronprinz in den ( )rden der
Rosenkreuzer mit ihrem spiritistischen Spuk, was
neucstens von Bailleu im Detail nachgewiesen
worden ist.

Bis zum Tode Josephs II., bis zur Wahl
Leopolds, zum Reichenbacher Vertrag mögen «lie

einleitenden und grundlegenden Betrachtungen
gehen. Interessant ist es hier, wenn wir b«*i

Gelegenheit der Wirren in den Niederlanden den
Hass der hollämiischeu Patrioten gegen «lie Eng-
länder erfahren, „die gegen I lolland allezeit wie
Strass«*nräuber oder Spitzbuben von Prof«*ssion

verfuhren, die unentwegt den Trete eines Kain,
«lie Heuchelei eines Judas, «len Neid eines Laban
an den 1 ag legten“. — Recht in die Mitte der
Dinge kommt der Vf. mit dem ersten Abschnitt
seines 2 . Buches: die französische Revolution und
der .deutsche Volksgeist. H. bietet «lamit eine
Schilderung des Einflusses der Revolution auf
di«* Gemüther in Deutschland, wie sic lehrreicher
und anziehemler kaum gedacht werden kann.
So bewegungslos und stumpf, wie zu Zeiten an-
genommen worden ist, stand man in Deutschland

der neuen Erscheinung nicht gegenüber. Den
Boden empfänglich zu machen, dafür hatte bis

zu einem gewissen Grade der aufgeklärte Despo-

tismus selbst gesorgt. Aber freilich die Auf-

lockerung ging nur obenhin, in die Tiefe drang

sie nicht, der starre Boden blieb uncrivärmt.

Zeitschrift«*n und Gedichte (Stolberg. Klopstork.

Voss) flössen über von Tyrannenhass und er-

hoben republikanische Gesinnung in den Himmel.

Eine grosse Anzahl hervorragender Köpfe

(Schlözer, Justus Möser, Spittler. Johannes Müller.

Karl v, Moser, Sclnibart) schenkte der Entwick-

lung «ler öffentlichen Angelegenheiten volle Auf-

merksamkeit. Hoch gingen die Wogen der litte-

rarischen Fluth für und g«*gen die Revolution.

Aber die 'Liefe des Volkes blieb unbewegt.

Trotz allen feudalen Drucks sass in der Grund-

suppe des Volkes viel zu viel Behaglichkeit und

zufriedenes Sichbeseheiden, auch zuviel Religio-

sität, um der Lüsternheit des n«*uen Glaubens-

bekenntnisses vorzuarbeiten und die Massen zu

erhitzen. Und ausserdem: es gab keine Massen.

Ein ziemlich dünn bevölkertes Land, lauter kleine

Städte, kein geistiger Mittelpunkt, unzählige

kleinstaatliche Schranken lauter Hindernisse

für Gleichzeitigkeit «les Empfindens wie des

Handelns.

Vortrefflich ist im 3. und 4, Abschnitte der

Gedankengang vorgeführt, wie er in Oesterreich

und Preussen allmählich mit dem Kriege ver-

traut macht, wie verschieden die Auflassung

zwischen Leopold II. und Friedrich Wilhelm II.

sich gestaltet, wie insbesondere dem Kaiser

(S. 411) der deutsche Fürstenbund ungleich ge-

fährlicher erscheint als die von Frankreich aus-

gehende Bedrohung «ler Monarchie. Ueberzeu-

gender. als es bisher geschehen, wird namentlich

auch nachgewiesen, wie Katharina II., die. »obli-

gate Hculcrin üb«*r die Revolution*, es gewesen,

die durch Offenhaltung der polnischen Frage und

bedrohliche Stellung in «lerselben das ernsthafte

Eintreten der mitteleuropäischen Mächte zu Gun-

sten des französischen Königthums verhindert und

schliesslich unter den verschiedenen Ursachen,

die den preussischen Staat nach Basel führt« n.

eine ausschlaggebende geschaffen hat.

ihrem Kriegsentschluss kam die französische

Nationalversammlung den alten Mächten zuxor.

„Dass wir siegen, liegt auf der Hand.", »ag*

Kaunitz zu Jacobi. Und damit ist die Aufnahme

der Kriegserklärung in den maassgeben «n

Kreisen gekennzeichnet. Aul dem I
ur>t f n

kongress in Mainz im Juli 1792 zeigt un>

nochmals di«- alte Welt in all ihrem l«imp.

ihrer Zuversicht un«l Verblendung» „ein ganze1*

Pantheon von kleinen Erdengöttern“, N‘‘u l,n

interessant ist als Schluss des t-rsten \«>rlicg' n

den Bandes II. s Untersuchung über «las u ,1? ' ’k

Manifest des Herzogs von Braunschweig-

mit seiner bramnrbasircndcn und dro rn
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Sprache die Franzosen auf das äusserste und

auf Jahre hinein erregt hat. „Vielleicht hat der

Herzog (S. 565) wirklich die Veröffentlichung

des widerwärtigen Schriftstücks im vertrauten

Kreise beklagt; ganz gewiss ist aber die Fäl-

schungsgeschichte erfunden; der Herzog hat.

daran ist nicht zu zweifeln, das Manifest, so wie

es gedruckt vorliegt, unterzeichnet.“

Reichlicher, als seine Vorgänger es getban.

schöpft H. aus der Litteratur des Tages, aus

zeitgenössischen Tagesblättern und Flugschriften.

Nicht wenig Mühe mag die Ausbeutung dieser

überall zerstreuten und meist wenig beachteten

Erscheinungen des Tages bereitet haben. Aber
durch die Stimmen der Zeit vermittelt der Ge-
schichtschreiber seinen Lesern das Verständniss

gerade dieser Zeit. Und darin liegt ein beson-

deres Verdienst des vorliegenden Werkes, Das
sperrige Gerüste des gelehrten Aufbaus ist mit

Glück überall abgebrochen; als gerundetes

Ganzes erscheint die anziehende Darstellung;

aus den bestehenden Zuständen und Stimmungen

W'achsen allerorts die Thatsachen heraus. In

solchem Gewände ist die Schilderung des Zeit-

abschnittes, für den H. mit redlichem Bemühen
eintritt. für alle Kreise der Gebildeten in ganz

Deutschland bestimmt. Bedeutungsvoll ist die

behandelte Zeitspanne ja wesentlich dadurch, dass

in ihr die Möglichkeit der Fremdherrschaft vor-

bereitet und dadurch mittelbar die politische

Schulung des deutschen Volkes eingeleitet wurde.

Stuttgart. Albert Pfister.

Bernhard Rogge, Aus sieben Jahrzehnten.

Erinnerungen aus meinem Leben. I. Bd.: Von 1831

— 1862. II. Bd.: Von 1862 — I BW. Hannover,

Carl Meyer (Gustav Prior), 1897/99. VII u. 308;

VI, 1 Bl. u. 499 S. 8° mit dem Portrait des Vf.s und

einem facsimilirten Briefe Kaiser Wilhelms I. M. 4 u. 5.

Zu denjenigen zeitgenössischen Memoiren,

deren Anzeige unter die Rubrik „Geschichts-

wissenschaften“ fällt, gehören die Lebenserinne-

rungen Rogges nicht. Sie erheben auch nicht

den Anspruch darauf, sondern wenden sich in

erster Linie an einen intimen Kreis von Ange-

hörigen und Freunden, auch wohl Amtsgenossen

des Vf.s. Immerhin werden in einzelnen Ab-

schnitten des Buches auch weitere Kreise dein

gewandten Erzählertalente R.s. dessen Dar-

stellungsgaben aus seiner erfolgreichen Thätigkeit

als Kanzelredner und populärer Schriftsteller (aus-

führliche Rechenschaft darüber 2, 382— 402)

bekannt sind, gern Gehör geben. Man wird es

den „ Erinnerungen “ auch wohl nachsehcn, wenn
sie in den vielen Schilderungen beiläufig er-

wähnter Persönlichkeiten mitunter weit ablenken;

es giebt ja viele Berührungen, die einem selber

den Inhalt des Lebens auszumachen scheinen,

obgleich sie den Kern individueller Entwicklung

mir flüchtig streifen. Das Buch ist ein bischen

damit überlastet; einzelne Kapitel bieten reine

Familienaufzeichnungen und gehen die Kritik

nichts an.

Die Erzählung führt von der Hcimath —
dem niederschlesischen Pfarrhause. in das auch

die Denkwürdigkeiten von R.s Schwager, dem
Feldmarschall Roon, einen Einblick gewährt

haben — über das häufig geschilderte Schul-

pförtner Leben und die Universitätszeit hinweg

zu der ersten pfarramtlichen Thätigkeit R.s in

der rheinischen Kirche ;
in ihr erhalten die kirch-

lichen Anschauungen R.s ihr Gepräge. Von
hier aus gelangt R. f in einer durch glückliche

Verbindungen geförderten Laufbahn, bald (1862)

als Hof- um! Garnisonprediger nach Potsdam.

Das besondere Amt hat ihn nicht abgehalten,

auch an dem kirchlichen Leben grösserer Ge-
meinschaften einen lebendigen Antheil zu nehmen,

durch Mitarbeit an der kirchlichen Verfassungs-

und Synodalentwicklung, zumal in den Kämpfen
der siebziger Jahre, und zwar allein unter den

Hofpredigern der kirchlichen Mittelpartei zuge-

hörig. daneben vor Allem durch seine hervor-

ragend«* Stelle in der Leitung «les Gustav-Adolf-

Vereins. Was aber der Erzählung des 2. Ban-

des eine bezeichnende Färbung .giebt, ist die

«lern .Amte R.s eigentümliche Verbindung ver-

schiedenartiger Kulturelemente; sie wird dem
Leser in einer Beschreibung der Potsdamer Gar-

nisonkirche fast bildlich vor «lie Augen gerückt:

„die über der Kanzelbedachung angebrachte

goldene Sonne mit «lern Auge (.»«Utes ist einer-

seits ein altkirchliches Symbol der göttlichen

Allgegenwart, während sie andererseits in Ver-

bindung mit dem zu ihr «*mporschauenden, Krone.

Szepter und Reichsapfel tragenden Adler «len

Wahlspruch «les preussischen Königtums *Nec

soli cedit* versinnbildlicht, “ Es war R. ver-

gönnt, als Feld -Divisionspfarrer der 1. Garde-

infanteriedivision die beiden grossen Krieg«* mit-

zumachen; seine schon früher in dein Buche

„Bei der Garde 1870/1 “ geschilderten Erleb-

nisse im französischen Feldzuge giebt er hier im

Auszuge wieder. Unter den vielen durch die

amtliche Stellung R.s gegebenen Beziehungen

zu Mitgliedern des Königshauses sin«l die intimen

zum Kreise des Prinzen Friedrich Karl (2. 7 7 ff.

100) zu erwähnen; und wem das innerste W esen

des alten Kaisers vertraut geworden ist, «ler

wird nicht überrascht sein, auch in diesen Er-

innerungen schöne Züge von ritterlichem Zart-

sinn und gerechter Milde (z. B. 2, 258 f. 413t.),

das beste Theil der menschlichen Grösse Wil-

helms, wiederzufinden.

Berlin. Hermann Oncken.

Rechts- und Staatswissenschaften,

Fritz Kiener, Verfassungsgeschichte der Prov ence

seit der Ostgothenherrschaft bis zur Errichtung der
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Konsulate (510— 1200). Leipzig. Dycksche Buch-

handlung, 1900. XII u. 295 S. 8° mit 1 Karte. M. 10.

Eine fleissige Arbeit, die freilich nicht ganz

hält, tvas sie verspricht. — Ich will Einiges,

was für die allgemeine Rechtsgeschichte beson-

ders wichtig ist, herausgreifen. Kiener behauptet

zunächst einmal, dass die römisch-oslgothische

Trennung der Civil- und Militärverwaltung in der

merovingischen Zeit der Vereinigung der ganzen

Staatsgewalt unter dem Patricius gewichen sei,

der sich als Unterbeamter der vicedomini bedient

habe. In der Karolingerzeit seien dann Grafen

eingesetzt worden, mit dem Ergebniss, dass

allmfihlich die Grafschaft in eine Hand kam, und
an die Spitze der einzelnen Grafschaft nun ein

vicecomes trat. Das letzte ist wahr, wenn auch

die Einzelheiten, namentlich das Verhältniss von

vicecomes, vicarius und retrovicarius, nicht

immer zutreffend - und ohne Rücksicht auf die

ganz analogen Verhätnisse im Languedoc und
Catalonien ausgeführt sind. Wie ist es aber
unter den merovingischen Einrichtungen? Greg.
Turon. hist. VI. 24 spricht deutlich genug von
einem comes von Marseille, und die Uebersetzung
und Deutung des comes als Begleiter ist mehr
als ungeschickt. Daran schliessen sich die karo-

lingischen Grafen; hätten nicht die „Historiker“

auf «lern Gebiet der Verfassungsgeschichte trotz

der Untersuchungen Sohms die Gewohnheit —
ohne jeden quellenmässigen Grund —

,
eine grosse

Scheidewand zwischen Merovinger- und Karo-
lingerzeit aufzuführen, so würde inan wohl den
« inen merovingischen Kall ganz selbstverständlich

mit den natürlich zahlreichem karolingischen Be-
legen zusammenbringen. Was dann umgekehrt
den viccdominus anlangt, so stützt sich die ganze
Theorie darauf, dass in Cart. S. Victoris I. 31

(780) ein vicedominus Ansemundus genannt ist,

welcher per ordinationem Abbonis patricii eine

villa ad partes supradicte ecclesie dcscripsit.

Nun ist aber in S. Victor I. 26 (845) ein vice-

dominus von S. Viktor genannt, und so ist der
Schluss gerade so möglich, dass es sich um einen
vicedominus der Kirche handelt, denn nach frän-

kischem Recht bedarf die Kirche zum Erwerb
von Grundstücken der Genehmigung, und diese
liegt in der ordinatio des patricius (vgl. Auflassung
unter Königsbann). — Damit fällt aber das
ganze weitläufig ausgeführte, luftige Gebäude.

Eine schätzbare Notiz desVfa. (S. 221) selber
weist auf eine ganz andere Richtung, ln Nizza
werden 1 108 4 potestates Nicee civitatis unter-
schieden, welche ihr Amt verkaufen, und offen-
bar fuhrt es ganz auf dasselbe, wenn in Avignon
neben den 4 consules einmal 5 iudices unter-
schieden werden, während später nur ein judex
da ist (S. 234, n. 376). Ich habe in meiner
Verfassungsgeschichte I. S. 345, n. 29 das Vor-
handensein des potestas in der Provence nicht
\or dem 13. Jh. belegen können und wagte wegen

des möglichen katalonischen Einflusses nichts

über die Ursprünglichkeit zu behaupten. Jetzt

ist die Existenz der potestates auch in der Pro-

vence vor der Herüberkunft der Barcelonrsisohco

Grafen bewiesen, und es zeigt sich weiter, dass

hier das Amt vollkommen zum Familienbesilz

geworden ist, ganz dem entsprechend, dass auch

in Barcelona «las Amt des judex civitatis oder

potestas vererbt (meine V.-G. I. S. 344), d. h.

mit anderen Worten die Trennung der Civil-
,

und Militärverwaltung hat in der Provence

in dem Gegensatz des comes und des judex

civitatis (potestas) geradeso fortgedauert wie in

Languedoc und Septimanien.

Sehr wichtig würde es sein, wenn wirklich

(S. 34 f.) in der Provence nicht das selbst-

bewirthschaftete Hofgut, sondern eine .Ausheilung

des Grossgrundbesiizes in colonicae die Kegel

gewesen wäre. Denn was wir von den römi-

schen Domänen einerseits, von dem deutschen

Rittergut andererseits wissen, führt zur Annahme,

dass der Grossbetrieb in eigener Regie aus dem

romanischen Süden und Westen in die germani-

schen Gebiete allmählich, besonders durch das

cap. de villis und die zusammenhängenden Ver-

waltungsmaassregeln, gebracht worden ist (meine

V.-G. II. S. 54 f.). Thatsächlich sagt nun aber

das Polyptvchon von S. Viktor aus dem Anfang i

des 9. Jh's (cart. S. Viel. II. S. 633 f.) das

direkte Gegentheil des Behaupteten. Allerdings

ist - mit einer Ausnahme (H. 66) — nur von

colonicae gesprochen. Allein ganz massenhaft

werden die alteren Kinder der coloni oder man-

cipia als bacallarii oder bacallariae erwähnt —

dass damit wirklich Kuhhirten gemeint sind, zeigt

F. 4, wo ein Sohn einmal ausnahmsweise Schaf-

hirte (vervecarius) ist, und offenbar, weil eben

noch nicht dienstfähig, werden alle Kinder mit
,

ihrem Alter aufgeführt. Die. Aufzeichnung ist

eine höchst werthvolle, leider auch von mir nicht

verwendete Nachricht über den Hofdienst der

jungen Hofhörigen. Aber andererseits setzt sie

gerade das massenhafte Bestehen von herrschaft-

lichen Viehhöfen (Schweigen) voraus, also jeden-

falls auch die Existenz von sehr umfassendem,

herrschaftlichem Weideland und damit von Ver-

hältnissen, wie sie im 6.! Jh. nach den NacJ *

richten Cassiodors in Süditalien hervortreten. I *

sollen eben in dem Polyptychon lediglich ( 11

abhängigen, aber selbständigen Leute und i rc

Leistungen geschildert werden; dagegen

das viel weniger nothw endige — Ziel. ,L

terra indominicata, etwa nach Art der gn>**n

nördlichen Güterverzeichnisse zu registriren. nlt‘ 1

angestrebt. Dass terra indominicata im

Maassc bestanden hat. sagt ferner nicht ledig

»

H. 66 mit cart. S. Victor I. 31, sondern

allem auch das spätere massenhafte (vgl. n ’ rS

zu cart. S. Victor s. v. condamina) Verkommt-0

der condarainae (meine V.-G. H. 5. 51,
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Welchen Umfang dabei der herrschaftliche Acker-
bau, Wein- und Oelbau hat. lasst sich nicht

sagen. Nur «lass das WYidcland sehr umfassend

war, ist sicher.

Auch sonst sind die Wirtschaftsgeschichte

liehen Erwägungen des Vf.s unklar und phrasen-

haft, voll voreiliger wenig sachlicher Schilde-

rungen. Die Warnung vor den weit besseren

Ausführungen Lamprechts (S. 94, n. 79) scheint

mir da gerade nicht am Platz.

Werthvoller ist die Schilderung der soge-

nannten Konsulatsverfassung. Ich betrachte es

als ein Wichtiges — freilich vom Vf. wenig be-

achtetes — Ergebniss, dass durch seine Unter-

suchungen nunmehr die Vierzahl der consulcs für

die ctvitas von Arles — hier milites! — und

für Avignon feststeht und auch die Vierzahl der

rectores der confratria S. Spiritus und damit von

Marseille fester begründet ist, als ich in meinen

Untersuchungen (V.-G. I. S. 291) zu behaupten

wagte. Dabei ist zu bemerken (Martcnc the-

saurus IV. col. 167). dass 1212 die rectores

der confratria auch als consules beachtet werden.

Dass diese rectores confratriae 1212 andere

consules verdrängt hätten, ist ganz unerweislich.

K. selber giebt einen Beleg dafür, dass die con-

fratria schon 1189 bestand. Die Urkunde von

1212 bezieht sich also nur auf Neuordnung. Es

ist eben die Confratria nichts anderes als die

auch in andern Römerstädten vorkommende
Brüderschaft der herrschenden Geschlechter, der

alten curiales, die alte curia selber. - - Durch das

bisherige sind weitere Belege für das grosse

Phänomen einer aus vier Köpfen bestehenden

Munizipal-Verwaltung geschaffen, das sich durch

ganz Frankreich und Katalonien zieht, am Rhein

und in den Donauländcrn nachzuweisen ist, vom
Rhein mit den Städtegründungrn des 9., 10., 1 1.,

I 2. Jb.s über Lübeck bis nach Schleswig drang

(Schleswiger Stadtr. § 32 bei Thorsen de med
lydske Lov beslaegtede Stadsretter S. II) —
beiläufig gesagt, wird sie auch in Italien zu er-

kennen sein. Dabei tritt dann nach einer ver-

dienstlichen Bemerkung des Vf.s (S. 167) die

Vierzahl auch in der Kurie der Grafen auf, ge-

nau so wie im äussersten Osten der Rath des

österreichischen Herzogs in Nachbildung städti-

scher Verhältnisse aus vier Leuten besteht

(Seifried Helbling XV. 618). — Der Vf. hat

freilich die Deutung der Erscheinung abgelehnt

— ohne Begründung
,

die ich daraus ziehen

zu müssen meine: er glaubt, es sei der Konsu-

lat das Ergebniss einer — m. E. nirgends nach-

zuweisenden — Revolution des 11. und 12. Jh.s,

meint sogar anscheinend (S. 201), dass bis da-

hin gar keine Gemeindeverfassung bestanden

habe — ein Ding der Unmöglichkeit für den

juristisch Denkenden.

Es ist hier nicht der Raum, die andern

Einzelheiten hervorzuheben; leider müsste ich

auch hier häufig Widerspruch erheben. Im
ganzen wird das Buch — die Darstellung recht-

licher Dinge ohne erkennbares juristisches Ver-

ständniss — mehr als .Sammlung mancher nütz-

lichen Detailbemerkungen denn als korrekte

Konstruktion verwendbar sein. Aber dankens-

wert!) bleibt dieser Sammellleiss; ist der Vf.

reifer und selbständiger geworden, so darf man
Tüchtiges von ihm erwarten.

Würzburg. Ernst Mayer.

Kurt von Rohrscheidt, Vom Zunftzwange zur

Gewerbefreiheit. Eine Studie nach den Quellen.

Berlin. Carl Heymann, 1898. XX u. 668 S. 8*.

M. 12.

Die neuste Phase der deutschen Gewerbe-
polilik, die zu den bekannten Reformvorschlägen

des preussischen Handelsministeriums v. Berlepsch

(1894) und dann zu dem sogenannten Innungs-

gesetz vom 26. VII. 1897 führte, hat es den

Wirthschaftshistorikern nahe gelegt, die Ge-
schichte der Einführung der Gewerbefreiheit in

Preussen, insonderheit die Stellung seines Be-

amtenthums zum Zunftwesen, aufs neue urkund-

lich zu untersuchen. Der Vf., Mitglied der

Merseburger Regierung, dem wir schon eine

ganze Anzahl gründlicher gewerberechtlicher

Aufsätze verdanken, hat sich, indem er sich ent-

schloss, eine Monographie der Geschichte der

Handwerker-Gesetzgebung Prcussens abzufassen,

seine Aufgabe nicht gerade leicht und nicht be-

sonders dankbar gemacht. Als genauer und

bewährter Kenner der zahlreichen Vorarbeiten

konnte er sich nicht durch die Hoffnung täuschen

lassen, Thatsachen und Zusammenhänge aufdecken

zu können, die dem Historiker und Nationalöko-

nomen noch nicht geläufig waren. Kr musste

sich darauf beschränken, die ganze wechselvolle

Reihe gewerbepolitischer Regulative durch reiches

archivalisches Material in weiterem Umfange zu

belegen. Langjährige Quellenstudien in den ver-

schiedenen Archivbeständen waren erforderlich,

damit es gelang, ein so flott und warm gezeich-

netes Gesammtbild. wie es jetzt vorliegt, ent-

werfen zu können. Ein guter Theil der vom
Vf. benutzten Akten war schon vor ihm publi-

zistisch verwerthet; ein amlerer, noch nicht ver-

öffentlichter Theil bot nur eine Bestätigung von

in den Grundzügen bereits bekannten Vorgängen

und Maassnahmen; der Rest endlich des vorlie-

genden vom Vf. verarbeiteten Aktenmaterials bot

nur insofern eine nennenswerthe Ausbeute, als

er mancherlei intime Details hcranzog, die be-

weisen, dass die preussische Hureaukratie im

guten Sinne des Wortes weitsichtiger und ob-

jektiver, als die orthodoxen Lehrmeinungen und

die rücksichtslosen Agitationen der Interessenten

es vermögen, Gesetzgebung und Verwaltung zu

leiten verstand. Eine solche Rekapitulation aller

Daten von der Zeit des Zerfalls der Zünfte bis
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zum stufenweisen Ausbau der gewerblichen Frei-

heit darf ein aktuelles Interesse auch dann be-

anspruchen, wenn die Darstellung nicht so leicht-

flüssig und in der Form so tadellos ausgc.feilt

ist wie die vorliegende, zumal wenn die eigen-

thümlichen Ideengänge der Interessenten und der

Regierungspolitik in Zusammenhang mit den Be-

strebungen der Gegenwart gebracht werden,

v. Rohrscheidt ist einer jener Typen altpreussi-

schen Beamtenthums, das kamcralistisch im besten

Sinne des Wortes denkt und fühlt. Er giebt

die Hoffnung nicht auf, dass Gesetzgebung und

Verwaltung durch Regulative die Interessenge-

gensätze im gewerblichen Leben zahmen und

versöhnen kann. Auch von solchen Köpfen kann

die zünftige Nationalökonomie Vieles lernen. Der
gebildete Praktiker korrigirt hier die einseitigen

Theoreme der Wissenschaft ebenso, wie die.

selbstsüchtigen Programme der Parteien. Des-

wegen wird Niemand, der noch nicht unrettbar

in den Fesseln der Unfehlbarkeit seiner Dogmen
gefangen ist, ein so gediegenes und warmblütig

verfasstes Werk, wie das vorliegende, ohne.

Interesse und Nutzen aus der Hand legen. Man
wird es dem Vf. nicht gerade verübeln können,

wenn sich seine Darstellung gegen Schluss zu

einer förmlichen Apologie der preussischen Ge-
werbe-Gesetzgebung zuspitzt. v. Rohrscheidt

sieht in der Novelle von 1897 ein konsequent
gedachtes Glied unserer Legislative. Es bleibt

abzuwarten, ob er recht behält. Der Ref. denkt
um Vieles pessimistischer und hält die neuste

Gesetzgebung für geradezu verfehlt. Verfehlt

um deswillen, weil sie Formen schafft ohne In-

halt und die Entwicklungstendenzen unserer ge-

werblichen Produktion mehr oder minder igno-

riren zu dürfen glaubt. I m nur ein Beispiel zu

erwähnen, nimmt der Ref. im Gegensatz zum Vf.

an, dass die neuen Innungen, soweit sie über-
haupt lebensfähige Organisationen sein werden,
zu kleingewerblichen Kartellen sich ausge-
stalten werden und damit dem grosskapita-
listischen Betrieb gegenüber sich erst recht in

ihrer ganzen Konkurrenzunfähigkeit blossstellen.

Wer die richtigere Prognose stellt, bleibt abzu-
warten. Vielleicht kommt v. R. noch einmal in

die Lage, an der Hand seiner reichen prak-
tischen Erfahrungen «larzulegen, «lass «lie neuste
Gesetzgebung nur dahin geführt hat, die Zunft-
missbräuche wieder aufleben zu lassen, ohne
«lass damit den absterbenden und absterbens-
würdigen 1 heilen unseres Handwerks wirklich
geholfen worden ist.

Greifswald. M. Bi er m er.

Kunstwissenschaften.
Franz Hermann Meissner, Das Künstlerbuch.

Bd. I. Arnold böcklin. Bd. II. Max Klinger.
Berlin, Schuster & Löffler, lfM. 116 u. 133 S 8*
Geb. je M. 3.

Seit einigen Jahren gehört es zum guten Tun,

über unsere grossen zeitgenössischen Künstler

nicht mehr zu spötteln, sondern mit einer ge-

wissen Hochachtung zu sprechen. Trotzdem steht

ihnen das grössere Publikum zweifellos noch inner-

lich fremd gegenüber. Wer in der Bewunderung

für den Hemicycle von Delaroche und Kaulbachs

„Reformationszeitalter“ grossgezogen worden ist,

kann BöckHns „Gefilden der Seligen“ nicht ohne

Weiteres gerecht werden. Hier hat die volles-

thümliche Kunstschriftstellerei eine schöne und

dankbare Aufgabe zu erfüllen. Es ist daher ein

freudig zu begrüssendes Unternehmen, dieses

„Künstlerbuch**, das F. H. Meissner in geschmack-

voll ausgestatteten und gut illustrirten Einzel-

darstellungen herausgiebt. Dass die beiden bis-

her erschienenen Bände „Böcklin“ und „Klinger"

allen Anforderungen entsprächen, wäre freilich

zu viel gesagt. Von anderer Seite ist bereits

auf mehrfache Irrtbürner im Böcklin hingewiesen

worden; diese sind aber bei solchen zeitgenössi-

schen Darstellungen, die sich weniger auf Akten-

massige Quellen als auf Erinnerungen des Helden

und Mittheilungen von Freunden stützen, zum

Theil wenigstens entschuldbar. Unentschuldbar

ist dagegen ein Satz wie der, dass die Gothik

nur in Deutschland ihre höchste Blüihe erreicht

habe (Klinger S. 12), dann dass der Vf. die

Brüder Goncourt zu den „Künstlermenschen mit

dein starken Seelenleben“ rechnet (S. 36), dass

er Goya zeitlich vor Hogarth stellt (S. 52), dass

er Zola und Rops in einen Topf wirft (S. 63).

Auch das ist unrichtig, dass Klinger der erste

Bringer einer neuen Auffassung im Todtcntanzc

gewesen sei (S. 93). Man denke an Alfred

Rcthel! Was ich vor Allem vermisse, ist ein

scharfes Umrcissen der Persönlichkeit des Künst-

lers im Gegensätze zu den früheren und den

gleichzeitigen Kunstschöpfungen. Wir wissen,

dass Klinger viel von Goya gelernt und dass er

starke Anregungen von den älteren Italic««™

empfangen hat. Wie lief gehen diese Einfluss**

und wo beginnt die Eigenart? Was ist an dem

und jenem Werke schön, und warum ist es

schön? Statt dessen giebt uns M. «»eist nur

ziemlich allgemein gehaltene Lobeserhebungen,

Aber es genügt nicht, dem Publikum nur imme-

ein „Du sollst bewundern !* zuzurufen, ö wl

auch die Gründe erfahren. — Wer M.s fr“ c*c

Schriften nicht kennt, den wird beim Leseni

* e *

Künstlerbuches oft ein gelindes Entsetzen ü r

kommen. M. gehört zu den Leuten, die e,(*

wahre Angst vor dem naheliegenden, sofort

stündlichen Ausdruck haben. Ferner »•
^

eine Vorliebe eigen, gewisse Wörter in c^nel*£
^

ungewohnten Bedeutung anzuwenden, z. B. *
0

^
trieben“ (vermuthlich für „fein aufgeführt )i *

lastet“ (für erblich belastet, auch im guten - ,0

_

Einige seiner Bilder wirken geradezu g
rül<

; _

z. B wenn er von der „BHkhe d-
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Salzes“ spricht, die „versammelt ist, um den
plumpen Lateiner (Ovid) anzuzapfen“. Ovid
heisst gleich darauf (Klinger, S. 41) geschmack-
voll „der alte Nasenabkömmling“. Erheiternd

wirken solche Uebergängc wie: „Oder doch
etwa? — Nanu? Und die Brahmsphantasie?“

(das. S. 106). Da aber in dem Böcklinbuchc

ein wesentlicher Fortschritt gegenüber den frühe-

ren Schriften des Vf.s bemerkbar ist und dieser

Fortschritt im Klingerbuche anbält, sei die Blüthcn-

lese nicht länger ausgedehnt. Ja in dem letzte-

ren Buche befinden sich einige so schöne und

stimmungsvolle Beschreibungen von Bildern und

Radirungen, dass man die Mängel bisweilen ganz

vergisst.

Paris. Walther Gensei.

Notizen und Mittheilungen.

E. Gesetzentwurf üb. d. Gründg e. archuolog.
Schule nach dem Muster der in Athen bestehenden
verschied, europ. Schulen will d. griech. Rcgierg d.

Volksvertrctg vorlegen. An d. Schule sollen d. Gene-
ralephoros f. Altcrthümcr Kavvadias u. d. übrigen Epho-
ren Voriesgn halten, vor Statuen, Vasen u. andern Fund-
gegenständen, die in d. Museen sich finden. Auch
archäolog. Ausflüge sollen unternommen werden.

In England hat die Drucklegung einer Uebcr-
setzung des griech. Urtextes d. Neuen Testaments
in modernes Englisch begonnen, die unter d. Titel

The Twentieth Century New Testament erscheinen soll,

und an der 20 Ucbcrsctzer arbeiten, die an den ver-

schiedenen engl. Unlvv. promovirt haben.

Bei Terranova in Sicilien ist ein bronzener, ge-

gossener. mit e. Delphin geschmückter Diskus aufge-

funden worden, der fast vollkommen erhalten, älter als

die meisten bisher gefundenen Disken und auch schwerer
und grösser ist.

Auf d. Forum in Rom ist d. Torso e. Juno von

hervorragender Schönheit aufgefunden worden, ebenda
sind in d. Nahe d. Vestaheil igth. 379 Goldmünzen
aufgefunden worden. Sic gehören sammtlich dem 5.

Jnhrh. n. Chr. an u. sind zum grossen Theile vorzüg-

lich erhalten.

Gelehrte Gesellschaften und Vereine.

Sitzgsber. d. Kgl. Preuss. Akad. d. Wlss. zu Berlin.*)

9. Novbr. Gesammtsitzg. Vors. Sekretär: Hr. Wal dey er.

Hr. Di eis legte vor das neu erschienene Werk von
U 1 r i c h W i I c k c n : Griechische Ostraka aus Aegypten und
Nubien. Ein Beitrag zur antiken Wirtschaftsgeschichte.

Buch l und 2. Leipzig und Berlin 1899.

16. Nov. Sitzg d. phil.-hist. Kl. Vors. Sekret. : Hr.Vahlcn.

Hr. Lenz las: Zweite Mittheilung zur Kritik
der Gedanken und Erinnerungen des Fürsten
Bismarck. (Ersch. später.) Die in der Sitzung vom
20. April d. J. vorgetragene Datirung der von Bismarck
in den G. u. E. S. 113 geschilderten Audienz desselben

vor dem Prinzen von Preussen auf den 4. März 1854
wird gegen einen Einwand Theodor Schiemanns, der sie

in den Januar 1855 setzen möchte, durch neue Quellen
und Beweise bestätigt. — Hr. Diels legte vor: Themistii

librorum de anima paraphrasis ed R. Heinze. Berol.

*) Sonderabdrücke auch der in den Sitzungsberichten er-
schienenen Midheilungen sind vom l. Jan. 1899 ab zum Preise von
0.50 und t M. (mehr als 2 Bogen stark 2 ftfl.) durch die Verlags-
buchhandlung von G. Reimer zu beziehen.

1899. — Derselbe überreichte im Namen der Verfasser:

F. A. Gevaert et J. C. Vollgraf, Lcs Problemes
Musicaux d'Aristotc. ief fase. Gand 1899.

ln d. Novembersilzg d. Gesellsek. f. dtsche Littera-

tur zu Berlin hielt Hr. Max Herrmann e. Vortrag

üb. d. Bühncnbenrbcitgn d. Jahrmarktfestes zu Plunders-

wcilern, Hr. Meyer Cohn legte Goethe- Autographen
vor, u. Hr. Max Kuben sohn gab „Atakta" zu Leasing,

Lenz, Knebel u. Goethe.

In d. Sitzg d. Vereins /. Volkskde zu Berlin am
24. Novbr. hielt Hr. Möllenhoff e. Vortrag üb. d.

Biene in deutscher Sage u. Geschichte.

In d. Sitzg der Geograph. Gesellsch. in München
am 9. Novbr. gab Hr. Frh. v. Speidel e. Bericht üb.

d. vorjahr. Reise d. Prinzessin Therese von Bayern nach
Südamerika.

Personalchronik.
Ernennungen, Auszeichnungen usw.

An Universitäten usw. Die theolog. Fakult. d.

Univ. Erlangen hat d. Oberkonsistorialräthe Dr. Prin-
zin g u. Kelber in München u. d. Superintendenten

Lotze in Gera zu Ehrendoktoren ernannt. — Ord. Prof,

d. semit. PhiloL an d. Univ. Halle, Dr. Fr. Practorius,
hat c. Ruf nach Leipzig abgelehnt. - Privatdoz. a. d.

Univ. Krakau Dr. Cyryl Studzinski z. ao. Prof. d.

ruthen. Sprache u. I.iU., mit besond. Berücksichligg d.

kirchenslavischen , an d. Univ. Lemberg ernannt. —
Privatdoz. Dr. Frz J ostes an d. Akademie zu Münster
z. ao. Prof. f. dtsche Sprache u. Litt, ernannt. — Assi-

stent am german.-roman. Seminar, Dr. Karl Voss ler

als Privatdoz. an d. Univ. Heidelberg, Dr. Karl Weller
als Privatdoz. f. Gesch., insbes. Württemberg., an d.

Techn. Hochsch. in Stuttgart habilitirt. — Privatdoz. a.

d. Univ. Marburg Prof. Dr. Walter Ju deich zum ao.

Prof. f. alte Gesch. a. d. Univ. Czcrnowitz ernannt. —

r

Ao. Prof. d. Mathemat. a. d. Univ. Kiel, Dr. Paul
Stack el, z. o. Prof, befördert.

Todesfall:

Ord. Prof. d. Nationalökonomie, Dr. August v.

Miaskowski, am 22. Novbr.. im 61. J., in Leipzig.

Universitätsschriften.

Inauguraldissertationen.

Aus dem Gebiete der

Theologie. A. Stahl, Ignatian. Untcrsuchgn. I. D.

Authentie der 7 Ignatiusbriefe. Greifswald. 32 S.

Philologie. J. Jacobs, De progymnasmaticorum stu-

diis mythographicis. Marburg. 82 S. — 11. Römhcld,
Ueb. d. Nibclungcnhdschr, h u. d. Iwcinhdschr. a. Greifs-

wald. 91 S.

Geschichte. J. Kcppler, D. Politik d. Kardinal-Kolle-

giums in Konstanz vom Jan.— März 1415. Münster.

46 S. — Frz. Casper, Hcinr. II von Trier, vornehml. in

s. Beziehgn z. Rom u. zum Territorium (1260-1286).
Marburg. 86 S.

Rechts- u. Sluatswissenschaßcii. A. Lippschiiz. D.

üble Lage d. Arbeiter u. Arbeiterinnen in d. Berliner

Kleiderkonfcktion u. d. Versuch e. Abhilfe. Greifsw.

42 S. — R. Grf. Adelmann v. Adelraannsfelden , D.

Legitimation der Vereine ohne jurist. Persönlichk. z.

Führg von Prozessen nach gemeinem Recht u. d. BGB.

Greifsw. 46 S.

Kunstwissenschaft. F. Koch . E. Beitrag /.. Gesch.

d. altweslfäl. Malerei in d. 2. Hälfte d. 15. Jh.s. Mün-
ster. 59 S.
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Neu erschienene Werke,
vom 2*. bis 29. November in der Redaktion cingelicfcn.

Bie, J. P. de, Met Leven en de Werken van Petrus
Hofstede. Rotterdam, D. A- Daamen. Fl. 4,90.

Boos, H., Gesch. d. rhein. Städtekultur von ihr. An-
fängen bis z. Gegenw. mit besond. Berücksichtigg d.
Stadt Worms. Mit Zeichngn von J. Sattler. III. Th.
Br!., Stnrgardt.

Borinski, K. , D. Theater. [Aus Natur u. Geistcs-
welt] Lpz., Teubner. Geb. M. 1,15.

Cohn, S., D. Finanzen d. dtsch. Reiches seit s. Bc-
gründg. Brl., Guttentag. M. 5.

Diehl, J., Festgesänge. Bielefeld, Helmich. M. 0,40.
Dyroff, Ad., Demokritstudien. Lpz., Dieterich (Th.

Weicher). M. 3,60.

Festschr. z. ISOjähr. Bestehen d. Hamburg. Navi-
gationsschule. Hgb. von d. Deputation f. Handel u.

Schiffahrt. Hamb.. Druck v. Lütcke & Wulff.
Freud, S., D. Traumdeutg. Wien, Deuticke. M. 9.

Geiger, A., Gedichte. Stttg., Cotta Nf. M. 2.

G o l d s c h m i d t , P., Präsident Lette. [Virchows Samml.
gemcinverst. wissensch. Vorträge. 328.] Hamburg, A.-G.
(vorm. Richter). M. 0,60.

Grüneisen. C., D. Ahnenkultus u. d. Urreligion Is-

raels. Halle, Niemeyer. M. 6.

Hase, K. von, Kirchgcsch. Lief. 9. 12. Aull. Lpz.,
Breitkopf & Härtel. M. 0,50.
Hecht, F., D. europäische Bodenkredit. I. Bd. Lpz.,

Duncker & HumbloL M. 10.

Hirt, H., D. indogerman. Ablaut, vornehml. in s.

Verhält n. zur Betong. Strassb., Trübner. M. 5,50.
Huisman, M. , Essai sur le Regne du Princc-Evc-

que de Liege Maximilien- Henri de Kaviere. [S.-A. aus
d. Mcmoircs couronnes et nutres Mcmoires p. p. I'Acad.
roy. de Belgique. t. XIX. 1899.] Brüssel, Henri La-
mertin.

Jahrb. d. Grillparzer-Gesellsch. Redig. von C. Glossy.
IX. Jahrg. Wien, Konegen. Geb. M. 10.
Jahresber. üb. d. höh. Schulwes., hgb. v. C. Reth-

wisch. XIII. Jahrg. 1898. Brl., Gaertner (Heyfcldcr).
^ Kahle, B., E. Sommer auf Island. Brl., Bodenburg.

Kirche, D. kathol., unserer Zeit u. ihre Diener. Hgb.
von d. Lco-Gesellsch. in Wien. H. 17. 18. Brl., All*.
Verlags-Ges. Je M. 1.

Klcm per er, G., Justus v. Liebig u. d. Medizin. Vor-
trag. Brl., Hirschwald.
Klumpen, J., Naturgemässes Turnen in d. Volks-

schule. (Bartholomäus' Pädag, Abhdlgn. N. F. IV. 9.1
Bielefeld, Helmich.

Lafon, R., Pour devenir avocat [Los livres d'or de
la Science. Section des professions. 17.1 Paris, Rein-
wald. Fr. 1.

Lamp recht, K. , D. kullurhistor. Methode. Brl.,
Gaertner (Heyfelder).

Leo O ü. Kausalität als Grdlagc d. Weltanschauung.
Brl.. W. Hertz. M. 4.

Matthias, A.. Wie werden wir Kinder d. Glücks?
Munch., Beck. M. 3, gcb. M. 4.

Meyer, Ed., Forschgn z. alten Gesch. 11. Zur Gesch.
o. 5. Jh.s v. Chr. Halle, Niemeyer. M. 15.
Rappaporl, Br., U. Einfälle d. Goten in d. rüm.

Reieli bis auf Konstantin. Lpz., Hirsehfeld. M. 4,40,
Kealencyklopädie f. prolcstanl. Theol. u. Kirche

begr v. J. J. Herzog, 3. Aurl. hgb. v. A. Hauck. H.

'v, 4
' Lp!!'' H-">richs. Abonn. I'r M. 2, Einzelpr.

Reinboth, A„ Weihnachten im Eorsthause. — Weih-“ Weihnachtsspiele.

Reinicke. D„ Weihnachten in Schule u. Haus. Neue
dramat. Fealspie!* u. Lieder. Ebda. M. 0,75.

, p
'* U

'u
A

‘!
,iossuct

- 1 '-es grands ccrivains fran-
?ais.) Hans, Hachettc. Kr. 2.

18SS

Schanzer, Alice, II Romanticismo in Italia. [S.-A.

aus d. Umbria. Revista d'arte e letteratura. Marzo-
Maggio 1899.] Perugia, Tipografia Umbra.
Schilling, H., Lotos. Gesungenes u. Verklungenes.

Dresd., Pierson. M. I.

Schmidt, B., D. Insel Zakynthos. Erlebtes u. Er-

forschtes. Freiburg i. B., Fehsenfeid.

Schönfelder, A., De Victore Vitensi episcopo. Brest

Inaug.-Dissert. Brsl., Aderholz.
Sehmsdorf, E., D. Germanen in d. Balkanländern

bis zum Auftreten d. Goten. Lpz., Hirsehfeld. M. 2,-KX

Thureau Dangin, Fr., Recherches sur l'origine de

l'ecriture cuneiforme. Paris, Leroux.
Urkdb. , Hansisches. Bd. 6, bearb. v. K. Kunze.

Bd. 8, bearb. v. W. Stein. Lpz., Duncker & HumbloL
M. 21,80 u. 29,40.

Urkdb., Osnabrückes Hgb. von M. Bär. III, 2. 3

(Schl.). Osnabr., Rackhorst Komm.
Urkdb. d. Stadt Strassburg. VI. Bd. Pohl Urkdn

v. 1381— 1400, bearb. v. J. Fritz. Strassb., Trübner.

M. 44.

Usener, H., D. Sintiluthsagen. Bonn, Cohen. M. 8.

Vermeylen, Aug., Leven en Werken van Jonkher

Jan van der Noot. Antwerpen, De Nederlandsche Boek-

handel.

Verzeichn, d. laufend, period. Schriften d. Frh. Carl

v. Rothschildschcn Ocffentl. Bibliothek. Frankfurt a. M
Vogel, Th., Goethes Sclbstzeugn. üb. s. Stetig: zur

Relig. 2. Aull. Lpz., Teubner. M. 2,80.

Völker, F., Berühmte Schauspieler im g riech. Alterlh.

|
Virchows Sammlg gemcinverst. wissensch. Vorträge.

327.] Hamb., A.-G. (vorm. Richter). M. 0,75.

Volz u. Küntzcl, Preuss. u. österr. Akten z. Vor-

gesch. d. 7jähr. Krieges. (Publik, a. d. preuss. Staats-

arch. 74.] Lpz., Hirzel. M. 36.

Vopel, H. , D. altchristl. Goldgläser. [J. Fickers

archäol. Stud. 5.] Freiburg, Mohr (Siebeck). M. 3,60.

Wagner, K., Weihnachten. D. beliebtest. Weihnächte-

lieder u. 1 Festspiel. Bielefeld, Helmich. M. 0,35.

Wahle, Rieh., Kurze Erklärg d. Ethik v. Spinoza u.

Darstellg d. definitiv. Philos. Wien, BraumiiHcr. M 3.

Walter, M-, Englisch nach d. Frankfurter Reformplan.

Marburg, Eiwert. M. 3,50.

Weitbrecht, C., D. dtsche Drama. Grundzüge s.

Aesthctik. Brl., Harmonie.
Wiegand, Fr., D. Stetig d. apostol. Symbols im

kirchl. Leben d. M.-A.s. I. [Bonwelsch-Sccbergs Slud.

4, 2.] Lpz., Dieterich. M. 7,50.

Wiese, L., D. Sprache d. Dialoge d. Papstes Gregor.

Preisgekrönte Arbeit d. Univ. Bonn. Halle, Niemever.

M. 6.

W licken, U., Gricch. Ostraka aus Aegypten u. Nu-

bien. Lpz., Giesccke & DevrienL M. 42.

Wille, O., D. Buch d- Lebens. Dramat. Dichtgn.

I. D. Wcihcnacht. Lpz., Sclbstverl. M. 1.

Wimmer, R., D. Leben im Licht. E. Andachtsbuca.

Freiburg i. B., Mohr (Sicbeck). M. 2,80.
^

Windelb.in d, W., Platon. [Frommanns Klassiker J-

Philos. IX.] Stttg., Frommann. M. 2.

Zacher, D. Arboitcrvcrsicherg im Auslande. IX -

BrL, Troschel. M. 1,20 u. 1,60.

Znnctti, Gi. L., La legge Romans rctica-coire«

udinese. Mailand, Hoepli. L. 3.

Zcsen, Ph. von. Adriatische Rosemund. 1645. HF

v. M. H. Jellinek. [Ncudr. dlsch. LitL wcrkc d. MI-

“

XVII, Jh.s. Nr. 1(41— 1<)3.
|

Halle. Niemeyer. M-

Ziegler, Th., Individualism. u. Sozioüsm. im Gc

leben d. 19. Jh.s. Vortrag. Dresd., v. Zahn & J4cn

Demnächst erscheinende Werke.

Aus dem Gebiete der

Philologie. Lautensach, 0., Grammal-

d. griech. Tragikern u. Komikern. Hannover,

M. 4.

!
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Geschichte. Rosenlehner, A., D. Stetig der Kur-
fürsten Max Emanuel v. Bayern u. Joseph Clemens von
Köln zur Kaiserwahl Karls VI, 10 Bog. Münch.. Dr.
H. Lüneburg, Verlag. M. 5. — Z i vier, E-. Akten u.

Urkdn z. Gesch. d, schlcs. Bergwesens. Oesterr. Zeit.

31 Bog. Kattowitz, Gebr. Böhm. M. 16.

Geographie, Grubcr, Chr., D. Ries. E. geograph.-
volkswirthschaftl. Studie. Stttg., Engelhorn. M. 10,50.

Staats- u. Rechtswissenschaft. Gundlach, W., D.
Entstchg d. Kirchenstaats u. d. curialc Begriff Res
publica Romanorum. E. Beitr. z. frank. Kirchen- u.

Staatsrecht. Bresl., Marcus. M. 4. — Derselbe, Karl
d. Gr. im Sachsenspiegel. Ebda. M. 1,60.

Kunstwissenschaft. Treu, G., Klinger als Bildhauer.

Lpz., E. A. Seemann. Geb. M. 6.

Zeitschriftenschau.

Theologie und Religionswissenschaft.

Kirchl. Xlonatsschr. XIX, I. Iloepcl, Evgl. u.

modernes Geistesleben a. d. Wende d. Jahrh. — Korn-
rumpf, Gewissensreggn in Frankr. — R. G rundemann.
1). Mission auf den Kreissynoden. — 1.2. Heyn, D.

Wahrh. üb. Nietzsche. — 2. G. Samt leben, Jesu Worte
üb. d. Jenseits. — F. Graefe, D. Vorbildg d. Geist-

lichen.

I). Katholik. Novbr. M. Morawski, Einleitg z.

c. Studie üb. *d. Gemeinschaft d. Heiligen“. —
- A.

Kicnlc, D. neueste Litt üb. liturg. Gewandg. —
Röchelt u. Supcrpelliceum. — Wie sollen in d. gross.

Städten d. Volksmissionen abgehnlten werden? — N.

Paulus, D. Ablassprediger ßernhardin Sanson.

The Expositor. November. A. Carr, Love and
Rightcousncss: a Study on the Intlucncc of Christianity

on Language. — J. H. Bernard, The Evidential Value

of Miracle. — R. A. Fa Icon er. The Future of the

Kingdom. — B. W. Bacon, A Criticism of the New
Chronology of Paul. — A. E. Bum, The Ambrosiaster

and Isaac the Converted Jcw. — J. M. Gibson, Apo-

calyptic Sketches. 10. The Great White Throne. —
R. B. Gird lestone, To What Tribe did Samuel belong?

— C. H. W. Johns, Did the Assyrian coin Money?

Revue chrelienne. Novembre. H. Draussin, L'oeuvro

synodale. — Ch. Vernes, La liberte protestante ct la

veritc chreticnne. — L. Dupin de Saint-An dre, L’Eglise

lihre d'Ecosse. — Ch. Corrcvon, Los von Rom, ou

1c mouvement vers !e protestantisme cn Autriche. —
F.-ll. Krüger, Pourquoi l'apötre Paul a ccrit aux Ro-

mains? — E. Tissot, Profil d’imperatrice. — E. Robert,
Washington.

Philosophie und Pädagogik.

Arch. f. Gesch. d. Philos. N. F. VI, 1. P. Natop,
Untersuchgn üb. Platos Phädros u. Thcätet. — H. Maier,
D. Echtheit d. aristotcl. Hermeneutik. — CI. Baumker,
Zur Lcbcnsgesch. d. Sigcrv. Brabant. — J. Zahlflcisch,
Einige Gesichtspunkte für d. Auffassg u. Bcurthcilg. d.

aristotel. Metaphysik. — Jahresbericht: A. Dyroff,
Dtschc Litt. z. nacharistot. Philos. 1891—96.

Philologie und Lltteraturgeschlchte.

Enphorion. 6, 3. C. Hehler, Zu d. Hamlet Kuno
Fischers. — K. Euling, D. giückl. Ehepaar. — J. Caro.
Lcssing und die Engländer. — M. Morris, Swedenborg
im Faust. — E. F. Kossmann, Schillers Gesch. d. merk-

würdigsten Rebellionen u. Abfnll d. Niederlande. — O.

Harnack, Zur Schillerforschg. - St Hock, Zur Bio-

graphie Aug. Gottl. Meissners. — Jos. Müller, Jean
Pauls littcrar. Nachlass. Inhalt der auf d. Berliner Kgl.

Bibi, aufbewahrt Schriftstücke. — J. Jung, Litterar-

historischcs aus Frz Pulszkys Memoiren. — A. Rosen-
bäum, Zu Justinus Kerners Briefwechsel.

D. neueren Sprachen. 7, 6. G. Reichel, D. neu-
sprachl. Lehrbücher an d. höh. Lehranstalten Prcusscns

im Schuljahr 1897/8. — E. Oswald, Goethe in Engld
and America. Bibliography (Schl.). — J. Freund, E.

sprachunterrichtl. Ferienkursus in Stockholm. — P. Bode,
Ferienkurse in Grenoble. — Bohnstedt, Nancy.

Romania. Octobre. L. ß r a n d i n , Le ms. de Hanovre
de la Destruction de Rome ct de Fierabras. — S.

Berger, Les Biblcs castillancs et portugaises (fin). —
F. Lot, Caradoc ct saint Patern. — J. Vis in g et H,
Andcrsson, L'amuissement de IV finale en fran^ais. —
J. Leite de Vasconccllos, Phonologia mirandesa.

Geschichte.

Mitlhlgn d. Ver. f. Gesch. Nürnbergs. XIII. E.

Mummen hoff, D. Kettenstöckc u. andere Sichcrheits-

maassnahmen im alten Nürnberg; D. Abschliessg d.

Stadt Nürnberg geg. d. Burggrafenburg um 1362 u. i.

J. 1367; D. Fröschthor — Maxthor — , e. altes Thor.
Fröschthurm u. „eiserne Jungfrau“. — St. Donau baucr,
Gustav Adolf u. Wallenstein vor Nürnberg i. Sommer d.

J. 1632. — G, Grupp, Maihinger Brigittinerinnen aus
Nürnb. — Th. Hampc, D. Entwicklg d. Theaterwesens
in Nürnb. von d. 2. Hälfte d. 15. Jh.s —.1806. II. — ss.,

Ueb. d. Bezüge e. Nürnb. Rathsherrn in d. 1. Hälfte d. 16.

Jh.s. — M. Bach, D. Mauern Nürnbergs. — A. Bauch,
Pankraz Schwcnter. d. Freund Peter Vischcrs d. J.

Westdtsche Ztschr. f. Gesch. u. Kunst. 18, 3.

Back, D. .Altburg“ bei Bundenbach. — G. Wolff,
Rom. Töpfereien in d. Wetterau. — K. Wild, Phil.

Ludw. v. Reiffcnbcrg, Mainzer Domherr und Statthalter

zu Erfurt (1664—67), e. Staatsmann d. 17. Jh.s. — W.
Bruchmüller, Zur Wirthschaftsgesch. e. rhein. Klosters

im 15. Jh. Nach e. Rechngsbuch d. Klosters Walberberg
a. d. J. 1415.

Revue d’hist. diplomatique. 13, 4. de Courcy,
Martyre de l'abbc Chapdelaine en Chine (juillet- octobre

1856). — de Marsy, Rcceptions d'ambassadeurs ä

Compiegne (XV® et XVIII® siecles). — G. Michel, M.
Leon Say ambcissadeur ä Londres (mai 1883). —
Baguenault de Puchesse, Marie de Medicis jugec
par les ambassadcurs llorentins. — B. de Lncombc,
Notrc politique nationale et royale en ltalie. — Le Che-

valier d'Arc. — d’Avril, La Conference de La Haye.
— Convention d’arbitragc pour le reglcmcnt pacifique

des conflits internationaux.

Archivio storico per le province Napoletane. XXIV,
. F. Cerasoli, Gregorio XI e Giovanna I regina di

Napoli (cont.). — M. Schipa, II regno di Napoli dc-

scritto ncl 1773 da P. M. Doria (fine). — G. Romano,
Niccolö Spinelli da Giovinazzo, diplomatico del sec.

XIV (cont.). — Diario Napoletano dal 1799 al 1825

(cont.).

Geographie, Länder* und Völkerkunde.

Globus. LXXV1, 19. R. Hauthal, Erforschg d.

Grypotherium-Höhlc bei Ultima Esperanza. E. Blick in

d. prähistor. Zeiten Süd-Patagoniens. — Hutter, Polit.

. soziale Verhältn. bei d. Graslandstammen Nordka-

meruns (Schl.). — W. Foy, Zur Verbreitg d. Augen-

schirms in d. Südsee. — 20. II. Franc ke, Ladäker my-

tholog. Volkssagcn. — A. C. Winter, E. Bauernhoch-

zeit in Russ. Karelicn. — L. Wilscr, Neue Kunde üb.

d. ältest. Zinnhandel. — R. Palles ke, Gletschcrforschgn

im Sulitelmagebiet.

Internat. Arch. f. Ethnographie. 12, 4. F. von
Luschan, Neue Beitr. z. Ethnogr. d. Matty- Insel. —
W. von Bülow, Beitr. z. Ethnographie d. Samoa-

Inseln: D. Handwerkszeug d. Tatuirers; D. Taube in

d. Sprachbildern d. Samoancr; le tuga (Heilige Matten);

D. Ursprg d. Aitu Moso. — Karutz, 3 Knochengerälhe

von d. Anachorcten.

Verhdlgn d. Gesellsch. /. Erdkde zu Berlin. 26, 7.

K. Oestreich, Reisen im Vilajet Kosovo. — D. Ex-

peditionsschiff f. d. geplante dtsch. Südpolar- Forschg.
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The Geographical Journal. November. CI. Mark-
ham, The Antarctic Expcdilions. — W. M. Davis,
The Geographical Cycle. — R. T. Günther, Contri-

butions to the Gcogr. of Lake Urmi and its Neighbour-
hood. — O. J. Klotz, Notes on Glaciers of South-
Eastern Alaska and Adjoining Territory. — A. G. Nat-
horst. The Swcdish East Greeniand Expedition. —
The 7 1,1 Internat. Geograph. Congress.

Staats- und Rechtswissenschaft.

Jahrb. /. Gesetzgebg. Vermaltg u. Volkswirthsch.
im (lisch. Reich. 23, 4. G. Schm oller, D. engl.

Handelspolitik d. 17. u. 18. Jh.s. — P. K oll mann, D.
soziale Zusammensclzg d. Bevölkerg i. Dtsch. Reiche
nach d. Berufszahlg v. 14. Juni 1895. II. — G. K.
Anton, Neuere Agrarpolitik d. Holländer auf Java. —
A. Voigt, Gesundheitsverhältnisse im Gross- und Klein-
betrieb. — J. Silbermann, Zur Entlohng d. Frauen-
arbeit. — H. Schmid. D. schweizerische Bauernsekre-
tariat u. s. Programmarbeit: Zum landwirthschafll. Ar-
beitermangcl in der Schweiz. — W. Dilthey u. A.
Heubaum, E. Gutachten Wilhelm von Humboldts üb.
d. Staatsprüfg d. höheren Vcrwaltgsbeamten. — Arndt,
Einige Bemcrkgn üb. d. Bergregal. Zugleich c. Er-
widerg auf Hm Dr. Zycha, Prof, in Freiburg (Schw.).— M. Sering, D. Agrarfrage u. d. Sozialismus.

Soziale Praxis. IX. 3. E. Franc ke, D. Tarife*
meinsch. im dtsch. Buchdruckgcwerhc. — Agnes Herr-
mann, Zur Frage d. Gehaltsverhältn. d. weibl. Ange-
stellten im Hondelsgewcrbe. — Fr. Specht, Erhebgn
üb. gcsundheitssehädl. Betriebe in Engld. — E. Lange,
Bedtg d. freiwillig. Versicherg nach d. Invnlidcnver-
sichergsgcsetz f. d. Privatbeamten u. kleinen Gewerbe-
treibenden. — 4. E. Hirschberg, D. beruf 1. Gliederg
d. dtsch. Volkes nach d. Berufszahlg. — E. Lange,
D. Invalidenversichcrg5gesetz u. d. Schutz d. national.
Arbeit. — M. v. Schulz, D. Streik d. Berliner Posa-
mentire vor d. Einiggsamt. — 5. F. Tön nies. D. Kri-
minalstalistik u. d. Vorlage z. Schutze d. gewerbl. Arbeits-
verhältn. — Müller, D. Sozialgcsetzgebg u. d. Aerzte-
stand. — CI. Heiss, D. Wohngscnquete d. Stadt Bern.— M. May, Zur Arbeiterwohngsfrage. — M. v. Schulz,
D. Berliner Weissgerber vor d. Einiggsamte. — P. Bü-
sching, D. 1. allg. bayr. Frauentag. — 6. Zacher, D.
schweizer. Kranken- u. Unfallversicherg.— A g ah d , Fabrik-
arbeit verheirath. Frauen u. Kindercrziehg. — A. Fuld, D.
Fürsorge f. d. Schwachsinnigen. — 7. E. Franke, Zum
Reichstagsbeginn. - M. Hirsch. D. BGB. u. d. Berufs-
vereine. — 8. J. Silbermann, D. Novelle z. Gewerbe-
ordng u. d. Handlgsgchülfen. — Agnes Herrmann,
D. Arbeitgeberparagraph d. Lex Heinze. — E. Aves,
D. bchördl. Bcköstigg d. Volksschüler Londons. — R.
Gractzer, D. Besitzverhaltn. d. preuss. 4 u

/# igcn consolid.
Anleihe. — Br. Poersch. D. Coalitionsrechl d. Gas-,
Wasserwerksarbeiter usw. - A. E. Sayous, E. Volks-
universitit in Bellcville.

Ztschr. f. Sozialwiesen sch. 1899, 11. J. Wolf.
D. Student u. d. soziale Frage. — Buchenberger,
Zur \orgesch. d. bad. Steuerreformarbeiten. — R. S.
Steinmetz, D. neuer. Forschgn z. Gesch. d. mcnschl.
Familie (Schl.).

The Law Quarlcrty Review. Octobcr. R. G
Morsdcn, Admiralty Droits and Salvagc . Gas Floa
Whilton, No. II. — J. W. Salmond, The Names anc
Nature of the Lew. — W. Strachan. The Rcnewal o
bcttlcd Lcaseholds. - J. S. Ewart, Estoppel bv Ncgli

G - Ncilson, On Scottish Serieanties. — CWal sh, The Moot System.

Allgemeines.

Baltische Monalsschr. Novbr. M. S t i 1 1 m a r k , Zivil
u. Knminalunrecht. — H.Dicdcrichs, E. Brief v. JakobGnmm an Joh. Fricdr. Recke. - Fr. Bienemann jun.,

Aus Tagebüchern u. Briefen d. Malers Karl Grass. -
H. E., Aus d. kirchl. Litt. - H. D., Littcrar. Streiflichter.

Beil. z. Münch. Allg. Zig. Nr. 241/42. L Edin-
ger, Haben d. Fische c. Gedächtn.? — 241. D. Hun-

dertjahrfeier d. Techn. Hochschule zu Charlottenburg. —
242. Fr. Pradcl, D. Sintfluthsagen. — 243/44. H. M.

Schuster, Zum Entwurf e. Gesetzes betr. d. Urheber-

recht an Werken d. Litt. u. d. Tonkunst — 243. H.

Singer. Dr. Oskar Baumann. — 244. H. Zimmerer.
Vom Mittelmeer zum Persischen Golf. — 245. H. F.

Hehnolt, D. Stoff c. „Weltgesch." u. s. Anordng. —
245/46. K. Beer, E. Gesch. d. ital. Litt d. 18. Jh.s (von

M. Landau). — 246. J. Asbach . Heine u. d. Düsseldorfer

Lyceum. I. — D. Hauptströmgn u. Ergehn, d. archäolog

Forschg in Russld. — 247/48. W. Stieda, D. Lage d.

Hausirgewerbes in Dtschld. — H. Janlzcn, Zur Kritik

d. Shakcsp.-ßacon-Hypothese. — 248. R. Fester, Machis-

velli u. d. Verhältn. v. Politik u. Moral. — 249. H.

Usener. Alfred Fleckciscn. — E. Kilian. D. Mann-

heimer Theaterarchiv. — 250. Pariser Gazetten. U. —
F. Witting, Spätgothik u. Renaissance. — 251. R.

Euckcn, Runebergs Lebensanschauung. — A. LJelli-

nek, D. Shakesp.-Jahrb. — K. Brunner, Ueb. d. Staad

d. archäolog. Forschg in Baden. — 252. A. Swaine.

D. Allmende in e. Apcnninendorfe. — H. Friedjung,

Lettows Gesch. d. Krieges v. 1866. —
• K. Oertel,

Schwere und Temperatur im Erdinnern. — 253. Frz.

Riss, D. Recht am Rezensionsexemplar. — Slcrblichk-

u. Gcsundh.-Verhältn. wahr. d. Monate Juni—Aug. 1899.

— 254/55. J. Schumacher, Ueb. Schulreform u. Unterr.-

Hygienc. — 254. E. Petzet, D. Briefwechs. zw. Gleim

u. Uz. — E. Hauviller. Neuere Publikationen d. Ecole

fran9 - de Rome. — 255,56. A. v. Weilen, Neue Ro-

mane u. Erzählgn. — K. Oertel, D. Leoniden u. d.

Komet 1866. I. — 256/57. XII. Internat- Orientalist«!

congress zu Rom. — 257. J. Asbach, Heine u. d.

Düsseldorfer Lyceum. II. — J. Thilo, E- Theorie d.

Narkose. — 258/59. Fr. Wagner. Aphorismen. — 25S.

J. Wilbrand, Zur Keltenl’ragc. — 259. R. Hermann,

D. Volkswirthsch. in Russld nach d. Bauernemancipat

— 260. R. Heuberger. Briefe von Joh. Brahms. —

260,61. P. Holzhauscn, D. erste Konsul Bonaparlc

u. s. dtschen Besucher. — 261. Pariser Gazetten. III-

— 262. L. Boltzmann. Ueb. d. Grenzgebiet d. Phy-

sik u. Philosophie. — A. Pfister, Engl. Welt — 263-

A. v. Zittel, Rückblick auf die Gründg u. d. EntwicWg

d. Kgl. bayr. Akad. d. Wiss. im 19. Jh.

Dtsche Revue. November. Graf Remacle, D. Ge-

heimagenten Ludwigs XVIII.
—

’ Luise Lüdemanfl.

Fragmente aus d. ungedruckt. Tagebuche c. GrossfürstJO

v. Russld (Forts.). — L. Stein, Gefühlsanarchie, r»

Beitr. z. Psychologie d. Mystizismus. — H. Leyden,

D. Mittel u. Wege zur Bckämpfg d. Tuberkulose

Volkskrankh. — A. Weber, Zur indisch. Relig-öcscti.

— H. Jahn, Zur Erinnerg an R. W. Bunsen.
-

Izzed Fuad Pascha, E. Episode aus d. 1- Onentm*

Kaiser Wilhelms II. — E. Gerland, D. Physik im

u. ihre Aufgaben für d. 20. Jh.

D. Nation. 17, 8. P. Nathan, Zu L. Bambergcrs

Erinnergn. — Helmholtz üb. d. akadem. Freiheit.

Preuss. Jahrbb. Novbr. Marie Gothcin,

— E. Daniels, D. Memoiren d. Gräfin Potu: a

O. Külpe, D. ästhet. Gerechtigk. - H. BIOJ.
'

Wirtschaftsleben d. dtsch. Südsceinscler. O.

mann, Voltaire als Friedensvermittler.

The Athenaeum. Oct. 28. Mr. S'viobumrt M*
mund. — Mediaeval Polemics and Fortihc*

^
Some Notable Elizabethan Charities. — &“•

. ^
Conduct and Character. — Mr. Lang’s

Homeric Hymns. — Mr. W. H. Applcton. 0
__

lev and the Ghosts. — ‘The Commune of Lon

Richard Bodiley. — Mr. Grant Allen. -
"t" ^

Lilly's First Principles in Politics- - Social Lite

I

I
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iand in the 1» Cent. — A Book on Australian Ori-

gins. - The Shervingtons , Soldiers of Fortune. —
Ainger's „Edition de I.uxc“ of Lamh. — ‘Dancing in

all Agcs'. — Tracts from Dr. Percy’s Library. — Gray 's

„Elcgy“. — Mr. Grant Allen. — „Hints for Travellers

in the Alpes“. — Court of Scavagers or Scavcngers. —
Nov. II. Mr, Gosse's Life of Donnc. — In Moorish

1

Captivity. — John Hookham Frcre and his Circle. —
Fable and Song in italy. — A new Life of Grossetestc.

|— A Press Cutting Agency. — Poole's Correspondence- i

— Gray’s ,Elegy\ — Nov. 18. Stevenson s Leiters. —
Book-Prices Current — Court Society in George U/s
Rcign. — Lord Lytton's Indian Administration. - Great

Britain and Hanovcr. — Teste Sibylla. — The new
Papyrus Fragm. of St. John's Gospel. — Francis und
Uifrons. — London Library Catalogue. — The Court of

Scavagers.

The Contemporary Review. November. Ch.Warren,
The British Power in South Africa. — Glencoe, Elands-

laagtc, Mafcking. — P. A. Molteno. The Cause of the

War. — Knox Littlc, The Lambeth „Opinion* and its

Consequences. — L. Trarieux, After the Dreyfus Case.
— E. Fry, Conimercial Corruption. — Th. Hodgkin,

!

The Historical Congress at Cividale. - R. Anderson,
„The Silence of God“. — Ch. Johnston, The Primae-

val Language. — E. Verney, Old Crimean Days. —
A. Sabatier, Christian Dogma and the Christian Life.

I

— Dicey, The Tenching of English Law nt Harvard.
— Balfour, The Employmcnt of Volunteers abroad.

Revue de Belgique. 1 5 Octobre. G o b 1 e t d ’A 1
-

viella, Les clections communales du 16 octobre, —
G. Wauwcrmans, Hist, d'un patriote beige de la

lin du XVIII * siede (Charles Joseph de Francquen). —
L. Dcchcsnc, L'cxpansion economique de la Belgique

(suite).

Journal des Savants. Octobre. G. Paris, Les

mss. du Kelila et Dimna de Jean de Capoue. — J.
i

Bert rund, Oeuvres completes de Christian Huygcns. I

— A. Sorcl, General baron Gourgnud: Saintc- Helene.
|

II. — A. Barth, Lc Mahüvastu. 111. — G. Perrot,

Le bas rclief romain. II.

Revue crilique. 33, 45. J. Mordtmann, Palmy*

renischcs; Zu d. palmyren. Inschriften d. Dr. A. Musil.

— H. Stumme, Hdb. d. Schilhischcn von Ta/.ervvnlt.

— A. A. M. Croiset, Hist, de la littcrat. grecque. V.
j

— G. Salles, 1/ Institution des Consulats. — E. Gothem, I

Joh. Georg Schlosser als badisch. Beamter. — H. Wel-
\

schinger. La mission secretc de Mirabeau ä Berlin.
1

— A. Tuctey, Repertoire general des sources manu- I

scritcs de l’hist. de Paris pendant In Revolut. franf. !

T. IV. — Ch.-L. Chassin et L. Hennet, Les volon-

taires nationaux pendant la Revolution. T. I. — E. de
Villiers du Terraze, Journal et Souvenirs sur l'ex-

pedition d’Egypte, 1798—1801, p. p. M. de Villiers
du Terrage. — A. Lumbroto, Correspondancc de

Murat (juillet 1791— juillet 1808). — Saski, Campagne
de 1809 en Allemagne et en Autriche. T. I. — J. J.

Vionnet de Marin gone, Campagnes de Russie et de

Saxe 1812— 1813. — E. Romberg et A. Malet,
Louis XVIII. et les Cent Jours Ix Gand. — A. Martinien,
Tableaux par corps et pnr batnilles des officiers tues

et blesscs pendant les Guerrcs de l’Empire 1805— 1815.

— Memoire de Pons de l'Hcrault aux puissances alliccs,

p. p. L. G. Reüssier (s. DLZ. 1898, Nr. 51/52). — General

baron Gourgaud, journal inedits, 1815-1818, p. p.

de Grouchy et A. Guillois. — P. Despiques,
Soldats de Lorraine. — L. Geiger, Aus Alt-Weimar
(s. DLZ. 1898. Nr. 47). — E. Carton de Wiant, Les

Grandes Compagnics coloniales angluises du XIX e sicclc.

— A. Milncr, L'Angletcrre en Kgypte; E. Aubin, Les

Anglais nux Indes et en Egypte. — J. Barral, l.a co-

Ionisation fran$. en Annam et au Tonkin. - J. Rein ach,
Essais de politique et d'histoirc. — 46. W. Fay, The
Rig-Vedn Mantras in the Grhya-Sütras. — Origencs'

Werke, hgb. v. P. Koctschau (s. DLZ. 1899, Nr. 26);

P. Koetschau, Krit. Bemerkgn zu m. Ausgabe von
Orig. Exhortatio, Contra Celsum, De Oratione. — E.

Stcinineycr u. E. Sievers, D. althochdtsch. Glossen.

IV. — R. Kotgeli Gesch. d. dtsch. Litt, bis z. Aus-

gange d. M.A.S. 1, 2. — Des armen Hartmanns Hede
vom Glouven, hgb. v. Fr. v. d. Leyen (s. DLZ. 1898,

Nr. 24); Br. Arndt, D. l’cbergang v. .Mittelhochdtsch

z. Neuhochdtschen in d. Sprache d. Breslauer Kanzlei

(s. DLZ. 1899. Nr. 2). — Oeuvres completes de Christ.

Huvgens. VIII. — W. Dorn. Benjamin Keukirch ts.

DLZ. 1899, Nr. 43); K. Vossler, D. dtschc Madrigal

(s. DLZ. 1898, Nr. 47); M. Rubcnsohn, Griech. Epi-

gramme u. andre kleine Dichtgn in dtsch. Uebcrsetzgn

d. 16. u. 17. Jh.s. — Fr. Düsel, D. dramat. Monolog
in d. Poetik d. 17. u. 18 Jh.s u. in d. Dramen Leasings

(s. DLZ. 1899, Nr. 14); H. Oberlaender, D. geistige

Entwicklg d. dtsch. Schauspielkunst im 18. Jh.; A.

Stiehler. 1). Iffländischc Rührstück. — 0. Pietsch,
Schiller als Kritiker. - O. Harnack, Schiller (s. DLZ.
1899, Nr. 1U). - L. Bellermann, Schillers Dramen.
2. Aufl. — Lcrmontofs Modern Hera with engl, translat

and biograph. Sketch by J. N. Sch nur mann.

La Civiltä Catlolica. Quad. 1184. L'anticlericalis-

mo c Dreyfus. — 11 Centcnario del Parini e l'origine

del „Giorno -
. — Bonifacio VIII cd un cclebre commen-

tatorc di Dante (cont.). — I Dinlctti italici c gl' Itali

dclla Sloria. — I pericoli dell* Americanismo. — II

Conte De Gubcmotis e i Gesuiti.

Anzeigen.
Antwort

zu der Erklärung auf Sp. 1733.

Herr R. Fürst möge sich über den Verbleib seines

Ms. nicht beunruhigen. Ich habe es von der Redaktion

der Engl. Stud. erhalten. Augenblicklich befindet cs sich

in den Händen des Herrn Prof. Pogatschcr in Prag, der

selbst die Beantwortung aller fraglichen Punkte über-

nehmen will.

Rostock i. M. F. Lindner.

Jesaja XL-LXVI
Hebräischer Text,

ausgegeben von

Dr. J. H. Gunning.
8®. Brosch. M. 3.

Rotterdam. J. M. Bredee.

Demnächst erscheint in griechischer Sprache;

Katalog
des

Inschriften-Museums von Athen
hcrausgegeben von der

Archäologischen Gesellschaft

Bd. 1. Acropolis-Inschriflen.

Heft 1. .1 rehaisehe Yotivinsch riftrn

.

Hgb. von H. l.olliii«.

— |55 S. 4° nebst J Scbrifttafel.

Athen. C. Beek,
Internat, und Universilätsbuchhandlung.
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Texte und Forschungen

Geschichte der Erziehung und des Unterrichts
in den Ländern deutscher Zunge,

hgb, von

Karl Kehrbach.
I. Bd.r A. Klinter, Die lateinischen Schülergespräche der Humanisten. Auszüge mii

Einleitungen, Anmerkungen und Namen- und Sachregister. 2. Th.: Von Bnrlandas bil

Corderins 1524—1664.. Gr. 8 ". 123 S. M. 2 .

Berlin. Harru'itz Xacltf.

Für oder Wider

die Berufung in Strafsachen?

Von Dr. Herrn. Ortloff,
Landgerichts -Rath o. D.

München. J. Schweitzer Verlag (Arthur Scllicr).

Verlag von Wilhelm Hertz in Berlin:

ttte Folks- ini Mntn-Lii
in vorklassischer Zeit

Im Anschluss
an die bisher ungedruckte von Crailsheimsche Lieder-
handschrift der Königlichen Bibliothek zu Berlin

quellenmäßig dargestellt von

Arthur Kopp.
Geheftet ß M. Gebunden 7 M.

Geschichtliche und statistische

Beiträge zur Frage der Gleichstellung

der Oberlehrer
mit den Richtern unterster Instanz.

Denkschrift

des Oldenburger Oberlehrer -Vereins.

66 S. gr. 8“. M. i,8o.

Oldenburg i. g. Ad. Littmann.

In unserem Verläge erschien

:

Zur Frage der psychischen

Entwickelung der Kindersprache.

Von Dr. phil. Emil Rzesnitzek.

40 S. gr. 8 “. M. 0
,90 .

•

Breslau. G. P. Aderholz' Buchhandlung.

Verlag von Wilhelm Hertz in Berlin:

Aus Indien und Iran.
Gesammelte Aufsätze

von

Hermann Oldenberg.
Geheftet 4 M. Gebunden 5 M.

Inhalt: Über Sanskritforschung. — Die Religion dos

Veda und der Buddhismus. — Der Satan des Bud-

dhismus. — Buddhistische Kunst in Indien. —

Taine's Essai überden Buddhismus. — Zarathustra.

Das Kriegsjahr 1809.

Nach älteren und neueren Quellen

bearbeitet von

August von Larisch.—
.1 . .

Broch. M. 3. :
—

Kötzschenbroda. Ed. A. Trapp.

Soeben erschienen:

Pel Cinquentesimo anno d’insepa-

mento di Enrico Pessina. MV’
Napoli, Gallcria Umberto 77.

Riccardo Marghieri.

Geschichte
der

Reichsfreiherrlichen Familie von Friesen
von

Ernst Freiherrn von Friesen,
Generalmajor z. D.

Bilc gr. 8 . 53 Bog. 'I ext mit zahlreichen Wappenbildern, 12 Stammtafeln und einer K- rtt

^ „ Broschii t M. 20. ...
Dresden - N. Verlagsbuehhandlung C. Heinrich.

Verantwortlicher Redakteur: Dr. Richard Böhme, Berlin. Verlag: Wilhelm HerU (Bessereche Buchh»»«’'
Berlin W. 9, Linkstrasse 33>‘34. —- Druck von E. Buchbinder in Neu-Ruppin.
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Ziegler, Glauben und Wissen. (Ord.

Univ. Prof. Dr. theol. ErnstTrocltsch,
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Pltlloiophia.

Kühnemann, Studien über Vor-
sokratiker, Sokrates und Plato.

(Gymn.-Prof. Dr. Franz Lorlzittg,

Berlin.)

Möbius, lieber Schopenhauer. (Aord.

Univ.-Prof. Dr. Erich Adickes, Kiel.)

Unterrlchtiwesen.

Biese, Pädagogik und Poesie. (Pro-

vinzial-Schulrath Ür. AdolfMatthias,
Coblenz.)

Philologie und Littoraturgeschlcrite.

Nöldcke, Die semitischen Sprachen.

(Privatdoz. Dr. Carl Brocheimann,
Breslau.)

Litzica
,

Meversches Satzschluss-

gesetz in der byzantinischen Prosa.

(Gymn.-Lchrer Dr. Theodor Preger,

München.)

Maurenbrecher, Hiatus und Ver-

schiebung im alten Latein. (Ord.

.\kadcmic-Prof. Dr. P. E. Sonuen-
bnrg

, Münster.)

B rem me, Hymnus Jesu dulcis me-
moria. (P. Guido Maria Dreves,
Wien.)

Aldre Västgötalagcn , utg. af

Vendell. (Ord. Univ.-Prof. Dr. Fer-
dinand Detter, Prag.)

Kaiser, Fastnachtspiele von der

Actio de sponsu. (Gymn.- Ober-

lehrer Dr. Karl Euling. Münster.)

Weiter, Fredcri Mistral, der Dichter

der Provence. (Privatdoz. Dr. Oscar
Schultz-Gora, Berlin.)

Beschichte.

Payne, Historv of the New World
called America. II. (Ord. Univ.-

Prof. Dr. Georg Kaufmann, Breslau.)

Richter, Ucbcr einige seltenere Re-

formation» • Flugschriften 1523

—

1525. (Lic. Dr. Wilhelm Köhler,

Tübingen.)

v. Harrsch. Belagerung von Frei-

burg i. B. 1713. Hgb. von F. v. d.

Wengen. (Aord. Univ.-Prof. Dr.

Ottokar Weber, Prag.)

Staats- und SoilalwlssansohaRen.

Wicdfcldt, Statistische Studien zur

Entwicklungsgeschichte der Berliner

Industrie von 1720— 1890. (Ord.

Univ. • Prof. Dr. Wilhelm Stieda,

Leipzig.)

Hallgarten, Kommunale Besteue-

rung des unverdienten Werth-

zuwachses in England. (Land-

gcrichtsrath Dr. P. F, Aschrott,

Berlin.)

Rechtswissenschaft.

Schwartz, Verfassungsurkunde für

den preussischen Staat vom 31. Ja-

nuar 1850, 2. Ausg. (Gerichts-

Assessor Dr. Max Flcischntann,

Berlin.)

Kunstwissenschaften.

Festschrift für Otto Benndorf.
(Ord. Univ.-Prof. Dr. Gustav Körte.

Rostock.)

Motlien und Hltthellungen.

Gelehrte Gesellschaften und Personal-

veränderungen, Inhalt neu erschie-

nener Zeitschriften , neu erschie-

nene Schriften. Entgegnung von
Hennig und Antwort von Flei-
scher.

Theologie und Kirchenwesen.

H. A. Poels, Examen criticjue de l'histoire du

sanctuaire de Parche. Tome prcmicr. Leiden,

E. J. Brill, 1897. X u. 422 S. 8 °.

Schon i.
J.

1894 veröffentlichte der Vf. eine

Schrift, die den Titel führte: Lc* sanctuaire de

Kirjath-Jearim, etude sur le Heu du culte chez les

Israelites au temps de Samuel, suivir d'unc

notice historique sur la Situation du peuple

hebreu a la meine epoque. Gand 1894. Er
suchte in ihr die Identität der Heiligthümer von
Gibeon, Nob, Mizpa und Gilgal mit dem von

Kirjath-jearim nachzuweisen, zugleich bemühte er

sich zu zeigen, dass Gibeon, Gibea und Geba
drei verschiedene Formen desselben Namens

|

sind. Die durch einen Kritiker gewordene Zu-
|

Stimmung hat ihn zur Wiederaufnahme dieser
|

I Arbeit ermuthigt, und er versucht nun auf breiterer

Grundlage eine Geschichte der Bundeslade von

den 'Pagen des Josua bis zu den 'Pagen Sa-

lomos zu geben. Der zweite noch ausstehende

Theil soll eine Geschichte des jerusalemischcn

Tempels bis zum Exil bringen. Der Stoff ist

in zwei grössere Abschnitte gegliedert, von

denen der erste sich mit dem Heiligthum zu

!
Silo, der zweite mit dem zu Kirjath-jearim be-

schäftigt. Jener handelt im ersten Kapitel von

Mizpa, Bethel und Silo, im zweiten von den

Heiligthümern von Dan, Sichern, Ophra und

Bokim. Im zweiten Abschnitt beschäftigt sich

Poels mit der Lage von Kirjath-jearim, mit der

Bama zu Gibeon, sowie den Heiligthümern zu

Nob, Mizpa und Gilgal.

Es verlohnt nicht der Mühe, den einzelnen

Sprüngen und Tcxtvergewaltigungen nachzugehen,
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welche nothwendig waren, um eine derartige

Behauptung von der Identität dieser verschiedenen

Heihgthämer zu vertreten, durch die natürlich

auch unsere geographische Kenntniss Lügen

gestraft wird: die öfter in Differenz befindlichen

Angaben der alten Topographen genügen P.

durchaus zu der Behauptung, dass von dieser

Seite seiner These Schwierigkeiten nicht im

Wege stehen.

An Scharfsinn fehlt es dem Vf. nicht, auch

sein Fleiss lässt nichts zu wünschen übrig, wenn-

gleich die sechs eng gedruckten Seiten der be-

nutzten Litteratur misstrauisch machen. Jeden-

falls können weder des Vf.s Fleiss noch sein

Scharfsinn den Mangel an gesundem Unheil er-

setzen. der uns hier entgegentritt und der mi-

scheinend auch unsere deutschen Apologeten

bisher davon abgehalten hat, des Vf.s epoche-

machende Funde zum Beweise der Mosaicität

der alten Forderung von der Einheit des Kultus-

ortes zu verwerthen.

Strassburg i. E. VV. Nowack.

Theobald Ziegler, Glauben und Wissen. Rede

zum Antritt des Rektorats der Kaiser-Wilhelms -Uni-

versität Strassburg. Strassburg, J. H, Ed. Heitz

(Heitz & Mündel), 1899. 31 S. S°. M. 0,80.

Ziegler bat für seine Rektoratsrede, ein Thema
greifen wollen, bei dem der praktische Einfluss

der Philosophie auf das Leben besonders deut-

lich zur Anschauung komme, und hat sich zu

diesem Zweck das theologische Grundproblem
„Glauben und Wissen“ gewählt in der sehr rich-

tigen Annahme, dass die Theologie den prak-

tisch bedeutsamsten Zusammenstuss von Kräften

der Praxis und Grundsätzen wie Ergebnissen der

Philosophie darstelle. Wie die ganze Schleier-

machersche Schule und deren Parallelbildungen

geht hierbei Z. von dem Grundsätze 'aus: die Phi-

losophie, die überhaupt in erster Linie Analyse des
Bewusstseins, seiner Inhalte und der Verknüpfung
dieser Inhalte ist, hat die Religion oder den Glauben
als psychologische Erscheinung von einer grossen
historischen Mannichfaliigkeit vor sich; ihre Auf-

gabe dem „Glauben“ gegenüber ist nicht, die

Glaubensobjekte einer bestimmten Religion zu

beweisen oder durch spekulative, frei gewonnene
Lehrsätze zu ersetzen, sondern vielmehr, die

Religion historisch - psychologisch in ihrer Ent-
stehung, ihren Verzweigungen, ihren tiildungs-

und \\ andlungsgcsetzen zu verstehen und er-

kenntnisstheoretisch die in ihr enthaltene Wirk-
lichkeitserkenntniss von «ler im exakten wie im
philosophisch -spekulativen Erkennen enthaltenen
zu unterscheiden. Freilich ist damit der Kon-
fliktspunkt für diese moderne Fassung des Pro-
blems nur an eine andere Stelle verlegt, wie Z.
sehr wohl, wenn auch unvollst.ändig erkennt.
Einmal entsteht nämlich die. Frage (die Z. frei-

lich nur streift, obwohl ohne ihre bejahende

Beantwortung an eine positive Auseinander-

setzung der Inhalte religiösen und philosophischen

Erkennens überhaupt gar nicht zu denken ist),

wie gegenüber der historischen Manniehfaltigkeit

denn überhaupt ein Norm- und Zielbegriff der

Religion zu gewinnen sei; sodann die zweite

von Z. stärker betonte, wie ein gegebener re-

ligiöser Vorstellungsinhalt (gesetzt auch, inan

könne ihn andern religiösen Formationen gegen-

über nach rein aus der Religionswissenschaft

erw achsenden Kriterien mindestens als den ver-

gleichsweise höchststehenden bezeichnen) mit

den aus der Wissenschaft stammenden Erkennt-

nissen sich vertragen könne. Z. sieht den Grund

der hier sich erhebenden Schwierigkeit sehr ein-

seitig einerseits in dem beständig hypothetischen

und modiflcabeln Charakter der philosophischen

Wissenschaft, andererseits in dem direkt ent-

gegengesetzten stabilen, konservativen und jede

Aenderuug fürchtenden Charakter der religiösen

Vorstellungswelt. Doch der Bestandteil der

Philosophie, um den es sich hier handelt, die

idealistisch-teleologische Weltanschauung ist kn-

nesw egs etwas so Schwankendes und Modificables

für den, der überhaupt einmal eine feste philoso-

phische Position gewonnen hat. und es ist andrer-

seits der religiöse Glaube, abgesehen von seinen

kirchlichen Verhärtungen, die er doch immer

durchbricht, nichts so Starres und .Selbstgewiss«*

Der Satz „der Glaube dagegen ruht aus in de«

sicheren fertigen Besitz“ ist ein V orurtheil derer,

die die Religion nur als kirchliche. Macht und

als Dogmatik kennen. Er wird von der Rdi-

gionsgeschichte mit ihrem beständigen Ringen

und Zweifeln, ihrem Wechsel von Höhen und

'Tiefen ,
ihrer beständigen Produktion neuer re-

ligiöser Gefühle nicht bestätigt. Immerhin .ihcr

stösst die Vorstellungswclt der religiösen S>m-

bolik mit den möglichst im Anschluss an exakt»

Kenntniss gebildeten philosophischen Gedankm

hart zusammen. In diesem Konflikt, der 1

Lebenselement der wissenschaltlichen lheuugn

ist, weiss Z. zur Lösung im Ganzen doch mir

zu sagen . dass eine historisch -
psychologb1

’

Betrachtung der Religion die Notbwendigkeii

dieses Konfliktes aus der Natur der Sache ff

läutert und mit der Einsicht in diese Noth*«"-

digkeit auch die Ergebung in sie, Gedu «ni -

Duldsamkeit herbeiführt. Die Religion " ,n '

erkennen, dass die Wissenschaft so oPP^11™'

muss und es nicht aus Bosheit thut. Die I 1

phie wird anerkennen, dass die Religion ‘‘u

^

innnerer Nothwendigkeit ihre Dogmen 11

und nicht aus blosser Bornirtheit. So

sich ineinanderfügen und vor Allem au ( U
-

^
die Reinheit der Religion mehr noch « * u

Wissenschaft gefährliche Mittel eine» m ‘1kr

^
Druckes zu Gunsten bestimmter reiig>lKt

sichten verzichten. - mc

In der Gesammtfassung des 1 loblun*
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ich mit Z. tollständig überein und wird wohl

auch die Theologie in immer weiteren Kreisen

übereinstimmen. In Bezug auf die Einzelaus-

führung, die Psychologie und Erkenntnistheorie,

bin ich, wie ich an anderem Orte dargelegt

habe, allerdings häufig anderer Meinung. Vor
allem ist das Ergebniss, wenn wirklich damit

für die Praxis etwas ausgerichtet werden soll,

zu dürftig, zu skeptisch und unbestimmt. Auch
lässt sich m. E. dieses Ergebniss gerade von
diesen Voraussetzungen aus etwas positiver ge-

stalten. Es würde sich dann ein Verhältnis

der Polarität ergeben : alle philosophische Bearbei-

tung der Wirklichkeit schliesst unter ihre Voraus-

setzungen bestimmte praktisch-religiöse Inhalte mit

ein und giebt ihrem Ergebniss die Form modi-

ficabler wissenschaftlicher Theorie; alle Religion

andrerseits bereichert ihren eigenen Inhalt be-

ständig aus den von wissenschaftlichen Ein-

drücken ausgehenden religiösen Gefühlen und

befreit ihre Vorstcllungssymbolik von zweifel-

losen Gegensätzen gegen sicher erkannte Er-

fahrungswahrheiten. So werden sie nebenein-

ander existiren und sich fördern können, ohne

dass freilich eine beständige Erneuerung des

Konfliktes ausgeschlossen wäre. Er liegt in der

Natur der Sache und ist unaufhörlich, aber

er ist auch immer wieder durch ruhige Ein-

sicht in die Natur der beiden Erkcnntniss-

weisen zu überwinden. Voraussetzung hierfür ist

aber allerdings, dass eine bestimmte Religion

als die von uns anzuerkennende Höchstleistung der

bisherigen Religionsgcschichte feststehe, von der

aus die Inspiration der philosophischen Spekula-

tion aiisgeben darf, und die bei aller Wandel-

barkeit ihrer Vorstellungssymbolik doch von

ihrer eigenen Höchstgeltung überzeugt sein darf.

Darüber aber hat Z. freilich nicht gehandelt.

Das Wort Religion spielt bei ihm wie bei vielen

Philosophen und Theologen zwischen der Be-

deutung „Christenthum“ und „Gattungsbegriff

der Religionen“ hin und her. Hier liegt das

Hauptbedenken gegen die übrigens höchst dan-

kenswerthe Rede. Besonders sei übrigens für

das treffende Wort über die wissenschaftliche

Theologie S. 20 gedankt.

Heidelberg. E. Troeltsch.

Philosophie.

Eugen KUhnemann, Grundlehren der Philo-

Sophie. Studien über Vorsokratiker, So-

krates und Plato. Berlin u. Stuttgart. W. Spe-

mann, 1899. XIII u. 478 S. 8°. M. 7.

Das vorliegende Buch verdankt seine Ent-

stehung in erster Linie nicht philologisch-geschicht-

licher Forschung, sondern einem philosophischen

Bcdürfniss oder, wie sich der Vf. in der Vorrede

ausdrückt, „der Freude an der Philosophie“.

Es soll gezeigt werden, wie in den Anfängen

die Probleme und Grundgedanken hervortreten,

die auch heute noch die Aufgabe der Philoso-

phie bilden. Es ist dies ein Standpunkt der

Betrachtung, der da, wo er sich mit ausschliess-

licher Einseitigkeit geltend macht, die Gefahr

in sich birgt, dass in die Gedaukenbildungen

früherer Zeiten spezifisch moderne Anschauungen

gewaltsam hineingetragen werden; sobald er sich

aber mit gründlicher Forschung und streng ob-

jektiver Beurtheilung verbindet und die Bedeu-

tung der Systeme für die gesammte Entwicklung

der Philosophie aus der Darstellung des historisch

Gegebenen gleichsam hervorwachsen lässt, so

ist er in hohem Grade geeignet, die Zusammen-

hänge aufzudecken, in denen die Lehren einer

fernen Vergangenheit mit denen der neueren Zeit

und der Gegenwart stehen. Insbesondere für

die tiefere Erkenntniss der griechischen Philo-

sophie hat sich die Verbindung beider Methoden

neuerdings mehrfach als fruchtbringend erwiesen;

es sei nur an die W'erke von Windelband um!

namentlich an Gomperz' „Griechische Denker“

erinnert, an die sich Kühnemann in vielen Punk-

ten anschliesst. Aber so grundsätzlich und in so

umfassendem Maasse ist diese Vereinigung bis-

her noch kaum durchgeführt worden, wie in dem
vorliegenden Buche, und was man auch im

Einzelnen gegen die Auffassung und Darstellung

der philosophischen Systeme einwenden mag, so

ist doch das Gesammtergebniss der Erörterungen,

denen überall ein eingehendes Studium der

Quellen und eine genaue Kenntniss der neueren

und neuesten Litteratur zu Grunde liegt, als ein

werthvoller Beitrag zur lieferen Würdigung jener

staunenswerten Entfaltung des philosophischen

Denkens der Griechen von den frühesten An-

fängen bis auf Platon zu betrachten.

Nach einer kurzen Darstellung der. Haupt-

lehren Anaximandcrs, dem K. allein unter den

ältesten Joniern eine philosophische Bedeutung

beimisst, werden eingehender die Grundgedanken

Heraklits entwickelt, der in geistvoller Weise als

der Typus des anschaulichen oder intuitiven

Denkens charakterisirt und mit Goethe in Paral-

lele gestellt wird. Mit Recht betont der Vt.

ähnlich wie Gomperz als wichtigsten Bestandteil

des heraklitischen Systems die Idee der Relati-

vität der Erscheinungen und bezeichnet die Lehre

von den Gegensätzen und ihrer Harmonie als

seinen innersten Kern. — Auch die Darstellung der

parmenideischen Seinslehre darf im Grossen und

Ganzen auf Zustimmung rechnen; indes wird die

erkenntnissthcoretische Seite in der Fixirung des

Seinsbegriffes etwas zu sehr in den Vordergrund

gestellt, während doch von eigentlicher Erkennt-

nistheorie bei ihm so wenig wie bei Heraklit

die Rede sein kann. Wenn ihm vollends die

Aufhebung des Raumes und der Zeit zugeschrie-

ben wird, so ist das eine unzulässige Folgerung

aus Stellen wie 8, 26. 37. 5 und 2, 1 Diels
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und scheint, was den Raum betrifft, auf einem

Missverständnis der Worte Platons Theaet. 1 80E

:

orx ixpv #0Q(rv iv tj xtveucu zu l>eruhen; liegt

doch gerade in der Anschauung <les Parmenides

von dem All als einer raumerfüllenden Kugel eine

starke Bejahung des Raumes. — '1'reffend stellt K.

dem intuitiven Verfahren Heraklits das rein dialek-

tische Denken des Parmenides gegenüber, dem
nichts an dem Verstehen der Erscheinungen ge-

legen ist, sondern alles auf den widerspruchslos

in sich bestehenden Regriff ankommt. In der

schwierigen Frage nach Zweck und Bedeutung

der Jotja weist K. die von Diels wiederholt,

zuletzt in Atcne e Roma II, fv 1 ff. entwickelte

Auffassung, wonach dieser Theil des parmenidei-

schen Lehrgedichtes eine kritische Lebersicht

über die Ansichten der früheren Denker enthält,

m. E. mit Recht zurück (vgl. Berl. Philol. Wochen-
schr. 1897 , 1571 f.) und sieht in ihr einen selbst-

ständigen Entwurf, der uns zeigen soll, wie wir

uns unter Beimischung von Nichtsein die Welt
der Meinung gleichsam vor unsern Augen ent-

stehend vorstellen können.

Die Darstellung der Systeme des Empedokles,
Anaxagoras und Demokrit, die der Vf. unter dem
gemeinsamen Gesichtspunkte der Weiterbildung
des parmenideischen Gedankens zu einer wissen-

schaftlichen Welterklärung und der Vermittelung

zwischen dem reinen Sein und der Welt der
Erscheinungen zusammenfasst, müssen wir als

einen der gelungensten Abschnitte des ganzen
\\ erkes bezeichnen. In den Lehren der beiden
Erstgenannten sieht K., und zwar mit vollem
Rechte, unvollkommene Vermittlungsversuche, die

aber doch gewisse werthvolle und wissenschaft-

lich fruchtbare Gedanken gezeitigt haben. Unter
diesen nimmt, wie er schön und treffend darlegt,

die anaxagoreische Lehre vom JVoi'{ eine ganz
eigentümliche Stellung ein: sie lässt zwar das
entschiedene Streben erkennen . das Geistige
vom Materiellen zu trennen, kommt aber in der
näheren Ausführung nicht über die Vorstellung
der Materie hinaus. „Wenn die andern ihren
Anspruch in der Weltgeschichte erheben durch
das, was sie tatsächlich geleistet -

, so ver-
dankt Anaxagoras seine gross«: Sonderstellung
«lern reinen Zufall — , dass sein Gedanke von
Beziehungen ans, an die er überhaupt noch nicht

dachte und die für ihn garnichts besagten, eine
völlig ungeahnte Bedeutung bekam.“ — Zur vollen
Durchbildung gelangt nach K. die Lehre des
I armenides erst bei Demokrit, der «len Gedanken
des Kleaten kritisch weiter entwickelt und in sich
selber läutert, der das, was Emp«*dokles ge-
hustet zu haben glaubte, wirklich leistet: eine
erklärende 1 hcorie der Erscheinungen, und zu-
gleich einen bedeutenden Fortschritt in der Frage
vom Erkennen bezeichnet. Die ganze Dar-
stellung der atomistisdien Philosophie ist von der
höchsten Anerkennung, ja man kann sagen von

Begeisterung, für «lic wissenschaftlichen Verdienste

«los Abderitcn getragen. K. begegnet sich b
dieser im Wesentlichen berechtigten Würdigung

mit Männnern wie Natorp, Windelband und andern

bedeutenden Forschern unsrer Zeit. Doch schiesst

er an manchen Stellen über das Ziel hinaus, in-

dem er Demokrit ganz motlerne Anschauungm

unterschiebt. So lässt er ihn in fast kantiseber

Weise Kaum und Zeit nur als Voraussetzungen

des Gegenstandes fassen un«l folgert daraus, dass

bei ihm zuerst das Denken in abstrakter Rein-

heit und unvermischt mit «len sinnlichen Anschau-

ungsgewohnheiten aufgetreten sei. Er hat «lahei

ausser Acht gelassen, dass «loch in Demokrits

Auffassung von «1er Beschaffenheit der Atome

und der Art ihres Zusammentreffens und ihrer

Verknüpfung ein konkret anschauliches, ja rin

grob sinnliches Moment liegt. Dagegen vermisse

ich bei K. eine Hervorhebung des grossen Ge-

dankens einer ewigen, voraussetzungslosen Be-

wegung der Atome, durch den Demokrits Welt-

erklärung weit über seine Zeit hinausragt.

Mit der scharfen und im Grossen und Ganzen

zutreffenden Zeichnung der naturphilosophischen

Systeme verglichen, erscheint die Behandlung der

Sophistik auffallend dürftig und unzulänglich.

Besonders leidet die Darstellung der Lehren «k*

Protagoras an Unbestimmtheit und Verschwommen*

heit. Wie uvlff)u)no$ im Sinne des Pn>tag«iras

zu verstehen ist, ob generell oder individuell,

tritt nicht klar hervor. Ohne eine gründliche

Erörterung der Berichterstattung Platons bi

Theaetet ist über diesen Punkt überhaupt keine

Klarheit zu gewinnen. K. glaubt allerdings, wohl

durch Gomperz beeinflusst, dass Platon jetzt ab

historische Quelle entwerthet sei; aber nach

meiner Meinung hat Natorp das Grgentbeil un-

widerleglich nachgewiesen.

Wieder zu ihrer früheren Höhe erhebt sk

die Darstellung in «lern Abschnitte über Sokrates.

K. geht, um den historischen Sokrates zu ir*

fassen, von einigen allgemeinsten Voraussetzung»«

aus, ohne die das platonische Lebenswerk ' uB

vornherein unverständlich bleiben würde. 10

denen zugleich volle Uebercinstimmung zwis*

Platon un<! Xcnophon herrscht. Diese Medio» c.

die übrigens nicht so neu ist, wie. der \ f ghuj

ist im Prinzipe als richtig anzuerkennen, a * r

sie ist zu allgemein formulirt und bedart <' r

Ergänzung durch eine, genaue Untersuchung " r

als Quellen in Betracht klimmenden Sc. nt.

Platons und Xenophons auf ihr«: Echtheit

auf ihre Tendenz und Zuverlässigkeit h,n *
1

K. auch in dieser Arbeit ihrer ganzen Art»V

nach eine solche Untersuchung uns ui» 1

^
führen konnte, so musste er sie du«

selbst angestellt haben und uns über ihre MF

nisse unterrichten. Wie stellt «’r sii i i
•

^

den neuesten Forschungen über N^l ^
Memorabilien als Quelle der Sokr.iti

Di<
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denkt er in dieser Hinsicht über Platons Apo-
logie und Kriton? Diese beiden Schriften scheint

er so gut wie garnicht berücksichtigt zu haben.

Ob mit Recht oder Unrecht, soll hier nicht er-

örtert werden; aber das lässt sich doch nicht

leugnen: wenn man diese ohne Zweifel zu den

frühesten Schöpfungen Platons zählenden Schrif-

ten als Zeugnisse für den geschichtlichen Sokrates

gelten lasst, so wird dadurch das Verständniss

seiner Persönlichkeit und seiner Lehre in mancher
Beziehung ergänzt und vertieft. Doch muss zu-

gegeben werden, dass auch ohne dies die Grund-

linien des sokratischcn Philosophirens in der

Darstellung des Vf.s scharf und klar hervortreten.

Der einzigartigen und epochemachenden Bedeu-

tung des Sokrates wird K. in vollem Maasse

gerecht und unterscheidet sich dadurch \ ortheil-

haft von den einseitigen Beurteilungen, die

neuerdings eine gewisse Anerkennung gefunden

haben, und in denen Sokrates bald als reiner

Nützlichkeitsphilosoph, bald als ausschliesslicher

Klenktiker erscheint.

Der letzte Abschnitt, der ungefähr die Hälfte

des Buches einninimt, handelt über Platon. Wir

müssen hier darauf verzichten, auf die lehrreichen

und vieles Treffende enthaltenden Untersuchungen

dieses Abschnittes näher einzugehen, und begnü-

gen uns mit einer kurzen Angabe des I Iaupt-

inhaltes. K. will uns durch die Analyse einer

grossen Zahl von Dialogen die allmähliche Ent-

w icklung des platonischen Standpunktes aus dem
sokratischcn vor Augen führen. Er zeigt zu-

nächst im I. Kap. („Einleitung in den Platonis-

mus “) an der Hand der Dialoge Hippius minor,

Laches, Charmides und Lysis, wie sich das sitt-

liche Problem nach verschiedenen Richtungen hin

vorbereitet und wie Platon insbesondere im

Charmides durch den Nachweis, dass und warum
die Wissenschaft Wissenschaft ist, den Gipfel

theoretischer Selbstbesinnung erreicht. - - Das

2. Kap. behandelt „das Problem der Sittlichkeit“

und führt aus, wie die im Euthydem und Prota-

goras aufgeworfenen Kragen ihre Beantwortung

im Gorgias finden, in dem das Gute als die das

Leben beherrschende Kunst und das System der

Tugenden als in einer begründet nachgewiesen

wird. Den entscheidenden Schritt über Sokrates

hinaus aber thut Platon im ersten Theile des

Staates, indem er mit genialer Intuition in der

sittlichen Gemeinschaft das Werk und Objekt

der 'fugend erkennt und den Staat als Menschen

im Grossen auffasst. — Das 3. Kap. beschäftigt

sich mit der platonischen Lösung des „Problems

der Wissenschaft“, und zwar auf Grund einer

eingehenden Betrachtung des Gastmahls und des

Phädon, von denen jenes die Wahrheit als die

Kraft der Lebenszeugung, dieser sie als die

Kraft der Lebensüberwindung erscheinen lässt.

Damit ist Platon über die politischen 'fugenden

hinaus zur Erkenntnis» des Ideals einer 'fugend

höherer Art vorgedrungen. Diese, die 'fugend

des Philosophen, hat er dann, wie das 4. Kap.

(„die Erziehung zur Philosophie“) darzulegen

sucht, im zweiten Theile des Staates entwickelt.

— Der Vf. schliesst mit einem Preise der ausser-

ordentlichen Bedeutung der platonischen Wissen-

schaftslehre
,

die als die philosophische in ihrer

Grundanschauung auch heute noch zu Recht

besteht.

Es ist eine in sich geschlossene und abge-

rundete Darstellung des Entwicklungsganges der

platonischen Philosophie, die uns hier geboten

wird, und der Vf. hat damit einen sehr beach-

tenswerten Beitrag zur platonischen Frage ge-

liefert. An einer festen kritischen Unterlage

fehlt es freilich ebenso wie in dem Abschnitt

über Sokrates. Dazu hätte es einer Unter-

suchung über die Reihenfolge der platonischen

Schriften und besonders über die Gliederung des

Staates und die Entstehung seiner Theile be-

durft. Dass die letztgenannte Frage noch keines-

wegs so sicher entschieden ist, wie K. zu glauben

scheint (S. 325 f. Anm.), zeigt die soeben in den

N. Jahrb. f. kl. A. II, 440 ff. veröffentlichte Abhand-

lung \ on I Mimisch, der die in V, 18 — Ende VII

enthaltene Schilderung des Philosophenstaates um-

gekehrt wie K. viel früher als den paradigmatischen

Staat II, 11— V, 16 unsetzt. Ist dies richtig —
und Immisch führt dafür sehr triftige Gründe an

— , so fällt damit die von K. konstruirte Stufen-

folge des platonischen Philosophirens theilweise

zusammen. Auch hätte der Vf. mehrere für die

von ihm behandelten Entw icklungsphasen Platons

sehr wichtige Dialoge (die spätesten Schriften,

die sich ganz von dem Boden der Sokratik los-

gelöst haben, hat er überhaupt als ausserhalb

seines Planes liegend bei Seite gelassen) mit in

nähere Erörterung ziehen sollen; so namentlich

den Phädros als wesentliche Ergänzung zum

Gastmahl wie zum Gorgias und den Thcaetet

als erkenntnisstheoretische Grundlegung der Lehre

vom Wissen und von den Ideen.

Friedenau b. Berlin. F. Lortzing.

P. J. Möbius, Ueber Schopenhauer. Mit 12 Bild-

nissen. Leipzig, J. A. Barth, 1899. 264 S. 8°.

M. 4,50.

Das Buch zerfällt in 3 Theile. 100 S. han-

deln von Schopenhauers Person. Im Gegensatz

zu der „Schmähschrift des Dr. v. Seidlitz“, der

Schopenhauer als Geisteskranken hinstellt, sowie

zu dem Zerrbild, welches Lombroso auf Grund

dieser Schrift entworfen hat, will Möbius ein

brauchbares Gutachten über den Geisteszustand

Schopenhauers liefern.

Nach der Ansicht des Leipziger Nerven-

arztes liegt nur ererbte Nervosität vor; Schopen-

hauer „gehört zur Klasse der Desequilibres, in

der sich bekanntlich die feinen Köpfe zusammen-

finden. Zweifellos ist erbliche Belastung mässigen
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Grades vorauszusetzen“, l’ebertlüssiger Weise
ist das an sich sehr uerthvolle ärztliche Gut*
achten zu einer ganzen Biographie ausgeartet,
die natürlich nichts Neues bringt, da M. nur
die gedruckten Quellen Vorlagen.

Die S. 106— 126 geben willkommene Nach-
richten über die vorhandenen Schopenhauer-Bilder.
Sehr dankenswert!! ist, dass M. von den 7 auf
der Frankfurter Stadtbibliothek befindlichen

Daguerrotypen die sechs besterhaltenen hat
photographiren lassen. Drei von ihnen, sehr
charakteristische Aufnahmen, finden wir unter
den 1 2 Bildnissen, welche dem Buch als werth-
voller Schmuck beigegeben sind.

Der letzte Theil des Werkes — seine grössere
Hälfte umfassend - enthält Bemerkungen über
Schopenhauers Lehre. Sie hätten fehlen können:
über die Dutzendwaare, die auch in der Schopen-
hauerlitteratur herrschend ist, erheben sie sich
auf der Mehrzahl der Seiten nur durch den
tempei amentvollen Stil

, in dem sie geschrieben
sind. Ein eigentlicher Anhänger Schopenhauers
ist M-, wie er uns selbst mittheilt, nie gewesen.
Sein philosophischer Führer ist vielmehr Fecli-
ner, der jrnem „zwar in Manchem nachsteht,
nicht seine hinreissende Leidenschaft besitzt, ihn
aber durch schlichte Klarheit und Tiefe über-
trifft“. Der Kern der theoretischen Philosopbie
soll bei beiden derselbe sein. Doch dringe man
zu diesem sogenannten Kern der Schopcnhauer-
schen Philosophie nur durch, wenn man viele
ihrer wesentlichsten Lehren drangiebt, besonders
alles das, was sich von fremden Einflüssen ber-
schreibt. Dass Schopenhauer sich letzteren
unterwarf, ist angeblich die Quelle der meisten
seiner Irrthümer. „Das Fremde in seinem Blute,
I lato, Kant, die Inder, die französischen Mate-
rialisten, haderte mit ihm und störte die Ent-
wicklung seiner Gedanken.“ Hätte er sich nicht
Kant und Plato hingegeben, sondern „in einer
Naturwissenschaft selbständig gearbeitet und sich
dann damit begnügt, sein philosophisches In-
genium auf die Fülle der Erfahrung zu richten,
so hätte er vielleicht kein System gegründet!
wäre aber vor manchem Irrthume bewahrt ge-
blieben“. Kr hätte dann auch wohl die Schul-
ausdrücke gänzlich vermieden. Gerade sie
scheinen M. ein Dorn im Auge zu sein. „Man
spräche am besten weder vom Realismus noch
vom Idealismus, weder von transscendent noch
von immanent, weder von a priori noch von
a posteriori, man sollte die Kausalität, die em-
pirische Realität, die Kategorien und die Ideen
ganz zu Hause lassen.“ Solche Expektorationen
beweisen nur das Eine, dass ein guter Nerven-
arzt ein schlechter Philosoph sein kann, selbst
wenn er sich einem so guten Führer wie Fech-
ner anvertraut. Für die Nothwendigkeit einer
guten lermmologie eine Lanze brechen, würde
heissen: Eulen nach Athen tragen. Dass die

Termini bei manchen Philosophen zu blossen

Worten herabsinken und dass sich dann mit

diesen Worten trefflich streiten und ein System

bereiten lasst, ist leider allzuwahr. Aber wes

ist die Schuld? Nicht der Termini, sondern der

Philosophen, die sie missbrauchen. — Und was

die Meinung betrifft, Schopenhauer hätte sich

fremden Kinflüssen gegenüber widerstandsfähiger

erweisen sollen, so entspringt sie doch einer

recht fiusscrlichen Betrachtungsweise: als ob das

Eigene in Schopenhauer sich so würde ent-

wickelt haben, wie es der Fall gewesen ist.

hätte es nicht an dem Fremden sich entzündet!

Als ob Schopenhauers Gedanken (und zwar mit

Inbegriff dessen, was der Kern seiner Lehrr

sein soll) ohne Kant, Plato und die Inder über-

haupt denkbar wären! Als ob Jemand Musiker

werden könnte, ohne den Generalbass und die

Kompositionen seiner Vorgänger, oder Maler,

ohne Perspektive und die Technik früherer

Künstler studirt zu haben! Blick für das That-

sächlichr und feineres psychologisches Verstäjid-

niss vermisst man bei M. hier sowohl wie wenn

«*r im ersten Theil seiner Schrift die Legende

wieder aufwärmt, unter den PhilosophieprofesMi-

ren habe die stillschweigende l’cbcreinkunfi be-

standen, Schopenhauer todtzuschw eigen. Das*

Schopenhauer selbst so etwas dachte und schrieb,

ist verständlich und verzeihlich. 40 Jahr nach

seinem Tode aber sollte man «loch soviel Ge-

rechtigkeitssinn besitzen, um in andern Im-

ständen die IVsachen für die späte Wirksam-

keit seiner Gedanken zu suchen als nur in der

Denkunfähigkeit und dem bösen W illen di-r

armen Philosophieprofessoren. l.
Tnd auch hier

gilt es: wer da sucht, der findet.

Kid. Erich Adickcs.

Unterrichtswesen,

Alfred Biese, Pädagogik und Poesie. Vermischt*

Aufsätze. Berlin, R. Gacrtner (Hermann Hevfeldcr),

1900. VIII u. 320 S. 8°. M. 6.

Ein Buch, das W. Münch gewidmet ist, nimmt

schon durch seine Widmung für sich ein. Denn

Minderwerthiges oder auch nur Genügendes

dürfte man dem feinsinnigen und feinschaffenden

Pädagogen nicht anbieten; nur was über <b?

Normale binausgeht, findet vor seinen Aug en

Gnade; und das ist recht und gut so. Unsere

Zeit ist ja so unheimlich normal auf dem Gebiete

der Pädagogik, dass Normalmaass, normale 0

nung und Normalmenschen einem auf Schritt un

Tritt begegnen und ausser den Forraalstufen aut

Normalstufen beliebte Aufgänge bilden. D-‘s ' l>r

liegende Buch ist nun kein Normalbucb. • c

j

n

der Titel „ Pädagogik und Poesie* ist nicht

Titel eines Normalwerkes und eines

menschen; trotzdem passt er vortrefflich

Sammlung. Biese geht eben von der An«‘
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aus, dass eine in der Pflege aller Seelenkräfte
völlig einheitliche Erziehung und eine wirklich

gute Unterrichtsstunde ein Kunstwerk genannt
werden müsse, dass auch in der Pädagogik gott-

begnadete Künstler von Routiniers und Virtuosen
zu scheiden seien und dass der Pädagogik wie
der Poesie ein Imponderabile eigen sei, das erst

die rechte Weihe und Andacht verleiht, nämlich

die Erhebung des Herzens, des Geinüthcs, der
Phantasie zu allen Idealen. Die Dichtkunst ist

ihm ein wesentliches Mittel für die Herzens* und
Charakterbildung der Jugend, für die Weckung
reiner, edler Gctühlc, die „im Herzen wunderbar
schliefen“, und somit auch für die Stählung des
sittlichen Wollens. Poesie also (im weitesten,

im metaphorischen Sinne als Herzenserhebung,
und im eigensten Sinne als Dichtkunst) muss im

engen Bunde mit den übrigen idealen Mächten
die Seele der Pädagogik bilden. Wer von sol-

chen Grundsätzen aus das B.sche Buch studirt,

wird reichen Ertrag für seine Unterrichtskunst

haben und den einzelnen Aufsätzen, einem jeden

in seiner Art, Kunstgenuss verdanken.

Gleich der erste Aufsatz „Zuin psychologi-

schen Moment im Unterricht“ lässt nochmals

kräftig das Leitmotiv des ganzen Buches an-

klingen, indem psychologisches Moment und

poetisches Moment so eng sich verweben, dass

Pädagogik und Poesie wiederum sich verschmel-

zen; Front gemacht wird gegen die philisterhafte

Pädagogik, die dem Buchstaben mehr zugewandt

ist als dem Geiste, und der Grundsatz verfochten,

dass alles wirklich Verstandene, alles Ver-

stehen auf höchster Stufe ein nachschaffender

ästhetisch-psychologischer Vorgang, eine Kunst

des Dichtens sei. Sodann wird das Problem des

Tragischen, das im ersten Aufsatz schon ange-

sponnen wurde, und die Behandlung dieses Pro-

blems in der Schule besprochen in einer Weise,

die durch Vertiefung sich auszeichnet, aber von

jener Verstiegenheit sich fern hält, die so beliebt

bei der Behandlung des Tragischen geworden

ist. Ebenso frei davon ist der Aufsatz

«Hellenische Lebensanschauung und die Gegen-

wart“, der uns sagt, was wir alle wissen,

aber mehr und kräftiger beherzigen sollten, dass

wir durch das I lellenenthuru zum Idealismus, zum
philosophischen Denken und durch dieses zur

Harmonie des Leibes und der Seele und der

Seelen- und Leibeskräfte gelangen. Einen schönen

Beitrag zur Belebung des Unterrichts, der die

Pflege des Hellenenthums von einer besonderen

Seite fördern will, bietet der Aufsatz «Die grie-

chischen Lyriker in den oberen Klassen“; man
fühlt sich angemuthet wie von einem Märchen

aus alter Zeit, da unsereins noch Stnlls Antho-

logie der griechischen Lyriker in Prima von

einem Manne wie H. L. Ahrens sich erklären

lassen durfte. Dass die Lehrpläne solche Lektüre

nicht zulassen, beschwert B. wenig; in seinem

Aufsatz „Einförmigkeit und Einheitlichkeit im

Schulbetriebe“ geht er der Uniformirung des

Unterrichts herzhaft zu Leibe und sagt es einmal

grade heraus, wenn auch nicht in scharfer

Form, dass die Uniformität für die Dummen im

Lande gut ist. Weiterhin werden deutsche

Klassiker und Nachklassiker; Lessing, Goethe,

Uhland, Mörike und Storm besprochen und das
Naturschöne in verschiedenen Aufsätze n behandelt.

Auf diesem Gebiete ist ja B. Meister und Muster
zugleich. In seinem Schlussaufsatze „Die Auf-

gaben der Literaturgeschichte “ stellt er ein

Ideal auf für die Darstellung der Literatur-

geschichte, das sehr fein gedacht ist und hoffent-

lich in nicht allzu langer Zeit Fleisch und Blut

annimmt. B. wäre sicherlich nicht der schlech-

teste Vater eines so schönen Kindes. Summa
summarum. Wir haben ein treffliches Buch vor

uns, das in seinem Stil getragen ist „von einer

kernhaften, begeisterten und begeisternden Per-

sönlichkeit“,

Coblenz. A. Matthias.

Philologie und Litteraturgesch ichte.

Th. Nöldeke, Die semitischen Sprachen. Eine

Skizze. 2. verb. Aufl. Leipzig, Chr. Herrn. Tauch-

nitz, 1899. 1 Bl. 76 S. 8» M. 1>.

Die erste Auflage dieser Skizze (erschienen

1887) ist so bekannt, dass wir uns hier darauf

beschränken können, über die Neuerungen dieser

zweiten Auflage zu berichten, die der Vf. selbst

als das Ergebnis» einer gründlichen Revision be-

zeichnet. Man erkennt diese an zahlreichen, nur

scheinbar unbedeutenden Umformungen und an

mehreren erheblichen Zusätzen und Erweiterun-

gen. Diese sind veranlasst zum grösseren Theil

durch neuere Entdeckungen und Forschungen

auf dem Gebiete der Inschriften und der leben-

den Dialekte, zum geringeren Theil durch theo-

retische Erwägungen.

Nöldeke bietet jetzt eine eingehendere Er-

örterung des Begriffs der semitischen Ursprache

(S. 3), die nicht buchstäblich als eine Einheit

zu fassen sei, sondern schon die Keime der

späteren Dialektspaltung in sich getragen habe.

Vielleicht darf man noch etwas schärfer be-

tonen, dass die ursprachlichen Formen, die wir

bei vergleichenden Untersuchungen aufstellen,

nichts weiter sein sollen als Formeln, in denen

wir den zeitigen Stand unserer Erkenntniss vom

Werdegang und vom gegenseitigen Verhältnis»

der einzelnen Sprachen zum Ausdruck bringen.

Für die vergleichende Grammatik (S. 6) lobt

N. den Werth der modernen Dialekte, die uns

wichtige Analogien auch für die Entstehung der

älteren liefern. Er bezweifelt, wohl etwas zu

pessimistisch, dass die Zeit für eine Darstellung

derselben, die dauernde Ergebnisse bieten soll,

schon gekommen sei. Freilich sind ja noch
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zahlreiche Einzelfragcn zu lösen; aber wir dür-

fen doch hoffen, dass eine nicht abrisshafte, son-

dern eingehende Darstellung und kritische Er-

örterung des bisher Erreichten die grammatische

Forschung auch auf einzeJsprachlichcm Gebiete

neu beleben würde. Die Uebersicht über den

semitischen Lautbestand (S. 18) ist durch einen

Hinweis auf die drei sabäischen Zischlaute er-

gänzt. Einen sehr beachtenswerthen Wink für

weitere Untersuchung giebt N., indem er ver-

mutlich dass gh und ch im Arabischen theilweise

erst durch Einfluss eines benachbarten r oder

auch / aus * und h entstanden seien.

Für das Hebräische sind die kana*anäischen

Glossen aus 'Fell el-Amama (S. 20) das wich-

tigste neue Material, das uns die Sprache der

Israeliten in Palästina schon vor ihrer Einwan-
derung bezeugt; doch warnt N. davor, schon
jetzt weitere Folgerungen daraus zu ziehen.

Die als Beweis für die Lebensdauer des Kana'anäi-

schen bis um d. J. 300 v. Chr. in der 1. Aufl.

angeführte vermeintliche Asdodisehe Münzinschrift

in hebräischer Sprache ist nun (S. 24) durch
einen Hinweis auf die in Athen gefundene phö-
nizische Inschrift eines Mannes aus Askalon
ersetzt.

Die älteste Geschichte des Aramäischen ist

in hellere Beleuchtung getreten durch die In-

schriften von Zendschirli und Nerab, die N.

S. 32— 34 ausführlich bespricht. Deren lautliche

Eigenthümlichkeiten erklärt er durch kana'anäi-
sehen oder, was ihm wahrscheinlicher, assyri-

schen Einfluss; sein gewichtigstes Argument
dafür ist jedenfalls der Gebrauch des sa in den
Inschriften von Nerab. Wenn aber dieser Ein-
fluss als der einer fremden Sprache gedacht
werden soll, so müsste man dessen Wirkungen
auch im Wortschätze nachweisen können. Davon
findet sich nun aber m. W. nichts ausser dem
bekannten, natürlich nichts beweisenden Titel
I iglathpilesers. W ir werden daher zur Erklä-
rung dieser Erscheinung das von Joh. Schmidt
gebrauchte Bild der Wellenbewegung des Laut-
wandels heranzichen müssen. Wir hätten hier

also einen Grenzdialekt zwischen Kana'anäisch
(Assyrisch r) und Aramäisch anzunehmen, in dem
zwei Wellen sich trafen und mischten. Die
neueren Versuche, die in Palästina geschriebenen
jüdischen Litteraturwerke zur Rekonstruktion
der Worte Jesu und der Apostel zu benutzen,
bezeichnet N. (S. 39) als ein viel zu gewagtes
Unternehmen. Den Werth der aramäischen Lite-
raturen als Hilfsmittel zum Verständnis« des
N. T.s wird er damit nicht leugnen wollen,

üeber den Dialekt von Ma'lülä giebt N. (S. 40)
einige Mittheilungen nach Parisot; er hebt neben
seiner westlichen Eigenart den Einfluss des Ara-
bischen auf seine Entwicklung hervor. Unsere
Kenntnis* der lebenden östlichen Dialekte des
Aramäischen bezeichnet er (S. 44) als eine schon

ziemlich genaue dank der erfreulichen Vermeh-

rung des Materials durch Lidzbarski und Maciran.

Der Abschnitt über das Assyrische (S. 47ff.)

ist erweitert durch Erörterung der Verwandt-

schaftsverhältnisse dieser Sprache, durch einige

weitere Beispiele für * und h in westsemitischer

Umschrift assyrischer Namen und durch einen

Hinweis auf die assyrischen Lehnwörter im West-

semitischen. N. ist jetzt geneigt, denen Recht

zu geben, die das Assyrische als einen beson-

deren, mit keiner der anderen Sprachen näher

verwandten Zweig des Semitischen anseben.

Gegenüber den von ihm gesammelten Beispielen

für assyrisches * darf man wohl anführen, dass

die Keilschrift westsemitisches *, das sie meistens

im Anlaut gar nicht, im Inlaut durch * bezeichnet,

zuweilen durch h wiedergiebt, und zwar nicht

nur in Fällen wie Hazzalu = Gaza, wo kan.

* auf g zurückgeht, sondern in den Glossen aus

'Pell el-Amarna auch in hapartt (ZA. VI 156) =
hebr. arab. *a/ar. Das spricht doch dafür,

dass das Assyrische diesen Laut nicht kanntr.

Zu dem schon von N. angeführten bei kann man

noch stellen die aramäischen Namen (aus Lidz-

barskis Glossar) b2mH = assyr. Arba'il, fftCZ

= Sar War (nT69)> CD3Ä — Pani-Nabü-jcmu

ferner als Lehnwort aus dem assyr.

§af*cl von 2C? *OTltt aus dem assyr. Nom. h*.

von 2^2?. Zu dem J?
in Tjötf usw. vergleiche

man prnj; = Arad - Nabu neben «T« — 3rdi

Ular. Dass h wie im Altpersisehen nur in der

Schrift fehlte, ist sehr wohl möglich. Aber der

Name Hadadnadinach ist wohl kein Beweis

dafür, da in ihm der entscheidende Theil, der

Gottesname Hadad, aramäisch ist.

Eine bedeutende Erweiterung hat der Ab-

schnitt über die lihjaniscben Inschriften (S. 49,

58) erfahren. N. tritt für diesen Namen g«gen

den älteren „thamüdenisch" ein. Er möchte in

TLAfJ, dem Namen zweier Könige,

sehen und die Inschriften daher in helleniaPscfac

Zeit setzen; aber man darf wohl auch an ’S

.

2 Sam. 13, 37, nabatäisch robv erinnern. N. be-

tont jetzt noch entschiedener den arabischen

Charakter der Sprache
;
seine frühere V ermutbung,

dass der lihjänische Artikel mit dem hebräisc an

identisch sei, dass diese Sprache daher ein

L'ebergangsglied zwischen Arabisch und Hebräisc

darstelle, zieht er zurück.

Im Wesentlichen unverändert ist dci Ab

schnitt über das klassische Arabisch geblic in.

Dafür, dass die .Sprache der alten Dichter kein»,

künstliche sei, führt er an, dass sie im Ganzen

einheitlich ist im Gegensatz zur Sprache

alten griechischen Epos und noch mehr 1 (
’r

jüngeren griechischen Poesie (S. 54). Die sp- 1

tere Schriftsprache verfolgt er jetzt bis zu > ,r' ™

jüngsten Ausläufer, dem modernen Zeitungsara usi

(S. 60). Für die Volksdialekte von Nordafnka,
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'Oman und Zanzibar gaben Stummes und Rein-

hardts Forschungen Anlass zu etwas näherem
Eingehen (S. 62). Ganz neu ist der Abschnitt

(S. 64) über die neueren Bemühungen, arabische

Vulgärdialekte zur Schriftsprache zu erheben.

Selbst von den Versuchen Mohammed Bei *Osmän
Galäls u. a. ägyptischer Muslime erwartet er

keinen dauernden Erfolg. Mit Recht; denn sein

Satz über die Aufführung von Galäls Dramen
muss nach den Angaben Kerns (In nis.Vu Täliinät

S. 9) noch eingeschränkt werden. Noch viel

weniger aussichtsvoll scheint ihm der von eng-

lischer Seite unternommene Plan, eine ägypti-

sche Litteratursprachc mit lateinischer Schrift

herzustellen.

Die älteste Geschichte der äthiopischen

Sprache und Schrift ist jetzt durch die Forschun-

gen von J. Th. Bent und D. II. Müller etwas ge-

nauer bekannt. In der äthiopischen Vokalbc-

zeichnung sieht N. (S. 68) die überlegte Schöpfung

eines Mannes. Unter den jüngeren al>essinischen

Dialekten ist das Harari (S. 7 5) nach E. Litt-

manns Mittheilungen eingehender besprochen. Es
erscheint N. als ein zwar seit einigen Jahrhun-

derten selbständig entwickelter, ursprünglich

aber nur wenig abweichender Dialekt des Am-
harischen.

Breslau. C. Brockelmann.

Constantin Litzica, Das Meyerscbe Satz-

schlussgesetz in der byzantinischen Prosa

mit einem Anhang über Prokop von Kusarea.

Münchner Inaug.-Üisscrt. München, A. IJuchholz, 1898.

52 S. 8*.

Im J.
1891 wies Prof. Wilhelm Meyer in

Göttingen ein rhythmisches Gesetz nach, demzu-

folge vom 4. bis 16. Jh. griechische Schriftsteller

vor den letzten Accent im Satzschluss mindestens

zwei unbetonte Silben setzten. Bei den An-

hängern dieser Regel schliessen also die Sätze

nach dem Schema Sia?.BY0Viat uvÜQvunot oder

«nantov d oder tf/ra* aoqöc. Die

Frage, die Litzica zu Anfang seiner Dissertation

nach dem Vorgänge Krutnbachers aufwirft, ob

der Ausdruck »Gesetz“ gerechtfertigt sei oder

ob man von einer Mode, einer Neigung sprechen

müsse, ist schliesslich doch nur ein Wortstreit.

Für manche Schriftsteller existirt es eben —
das hat Meyer selbst betont — als Gesetz, von

dem sie sich keine Ausnahme gestatten, manche

erlauben sich Ausnahmen und Freiheiten, andere

beachten es gar nicht. Dankenswert!» ist der

Nachweis L.s, dass die griechische Sprache an

und für sieb eine Neigung hat, die Schlüsse nach

dem von Meyer beobachteten Gesetz zu bilden.

Auf Grund einer etwas summarischen Statistik

theilt der Vf. sodann die Schriftsteller vom 4.

bis 1 6. Jh. in drei Gruppen, solche, die das Ge-

setz überhaupt nicht beachten, solche, die sich

manche Ausnahmen von der Regel erlauben, und

solche, die das Gesetz genau befolgen. Hiebei

polemisirt L. in einem etwas anraaassenden 'Fon

gegen W. Meyer, der um so weniger angebracht

ist, als er selbst das kaum glaubliche Versehen

begeht, zu behaupten (S. 36), Meyer habe von

einem allgemein gültigen Gesetz gesprochen

und ignorire die I. Gruppe völlig. Das ist

falsch, und der grösste Theil der Polemik fällt

in Folge dessen in nichts zusammen. Im Gegcn-

thcil dient die Statistik L.s nur dazu, die Rich-

tigkeit des Meyerschen Gesetzes im Allgemeinen

zu bestätigen, was eigentlich überflüssig war.

Wichtiger wären Detailuntersuchungen über ein-

zelne Schriftsteller. — Der Anhang über Prokop

von Käsarea ist dagegen gut gelungen. L. weist

überzeugend nach, dass die Argumente Haurys

für die Einreihung des Geschichtsschreibers in

die gazäische Schule nicht stichhaltig sind, dass

im Gcgentheil die Vernachlässigung des Meyer-

schen Gesetzes ihn von den Gazäern scharf

scheidet.

München. Theodor Preger.

Bertold Maurenbrecher, Hiatus und Verscblei-

fung im alten Latein. [Forschungen zur lateini-

schen Sprachgeschichte und Metrik. 1. Heft.] Leip-

zig, Ü. G. Tcubner, 1899. VIII u. 269 S. 8". M. 7.

Als F. Ritschl in der berühmten Epistel an

Schneidcwin Gcpperts übereilte Plautuskritik so

entschieden und entscheidend abthat, konnte er

(Opusc. II, 211) noch ausrufen: „Wunderliche

Begriffsbestimmung, nach welcher prosodische

Gestalt und (der eine) Hiatus identisch sind!*

Hier hören wir auf der ersten Seite: „die Hiatus-

frage bei Plautus ist beinahe zur Hauptfrage der

Plautuskritik geworden“. Ihre Lösung unternimmt

der Vf. auf einem, wie er hofft, itn wesentlichen

neuen W ege, der sich auch für andre Probleme

als gangbar und richtig erweisen soll. Mit be-

wundernswertber Entsagung hat er die Stellen,

wo Hiatus oder Verschiebung überliefert ist, zu-

saminengestdlt, gruppirt und gezählt, und dies

rein statistische. Verfahren hat denn auch in der

Tbat Erscheinungen ans Licht gebracht, die so

vordem nicht bekannt waren. Es zeigt sich z. B.,

dass unsere Ueberlieferung des Plautus Hiatus

nach auslautendem e fast gar nicht kennt (S.

205 ff. und 210 f.), dass der nächstseltenc der

Hiatus nach a ist u. dgl. Vielleicht noch inter-

essanter sind manche Ergebnisse der einleitenden

Kapitel, in denen der Vf. die Frage nach der

prosodischen Bedeutung von auslaute.ndem tu und

s. sowie nach der Erhaltung des ablativiscben

d behandelt; er zeigt hier u. a., dass ausladen-

des s besonders häufig vor anlautendem s abfiel,

sowie dass überhaupt die Natur des folgenden

Anlautes dabei eine Rolle spielte (S. 95).

Wenn nun der Vf. sagt, dass er vor Allen»

durch Leos Plautinisehe Forschungen angeregt

worden sei, so ist ein tiefgehender Unterschied
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der Methode der, dass Leo von Thatsacheo der

Sprachgeschichte ausgehend ihre Bestätigung in

unserem Plautustext prüfte, während der Vf.

unsere L'eberlieferung zum Ausgangspunkt nimmt.

Und da dürfte denn gerade der Text des Plautus

wohl von aller antiken Litteratur der ungeeig-

netste sein, um rein statistische Beobachtungen

darauf zu begründen. Jedenfalls müssten wir,

um die nöthigen Korrektive anwenden zu können,

mehr über sein Zustandekommen wissen, als der

Fall ist. und die Darlegungen Leos im 1. Kap.

der Plautinischen Forschungen hätten den Vf.

hier bedenklich machen können; selbst von sei-

nem Standpunkte musste die Thatsache des auf-

fallenden Unterschieds zwischen der Ueberliefe-

rung des Plautus und Terentius (Leo, S. 2. 1)

bei allem Unterschied in der Verstechnik davor
warnen, den Plautustext in dieser Weise zu ver-

werthen. Nicht mit Unrecht hat C. F. W. Müller

wiederholt darauf hingewiesen, dass auch für

ganz unsinnige Annahmen eine Anzahl Beleg-

stellen aus ihm beizubringen sei. Hs gebt also

nicht an, von aller Kritik abzusehn und rein der

l'eberlieferung zu folgen: das so gewonnene
•objektive Bild’ (S. VI) ist sicher nicht geeignet,

irgend welche sicheren Schlüsse daraus abzu-

Iciten. Noch bedenklicher erscheint die Verwen-
dung der Dramatikerfragmente, deren Uebcrliefe-

rung der Natur der Sache nach noch unzuver-

lässiger und deren metrische Form noch unsicherer

ist. — Und so ganz voraussetzungslos, wie es

scheinen möchte, kann der Vf. auch nicht immer
arbeiten. S. 26 ff. macht er den Versuch, das

von Leo S. 236 ff. neu begründete Gesetz vom
Verbot der sogenannten zerrissenen Anapäste zu

w iderlegen, und geht darin (S. 30 f.) einen Weg,
den er selbst als vorbildlich für seine Methode
(S. VI) binstellt. Dass der Beweis für die Rich-

tigkeit des Gesetzes an daktylischen Wortformen
nicht zu führen sei, wird gezeigt an den Dialog-

versen der ersten Hälfte des Persa, 37 2 Versen.
Dabei wird zunächst angenommen, was der Vf.

aueh sonst (S. 69, 1) ausspricht, dass ungefähr
300 V erse den plautinischen Durchschnitt aufzu-

" eisen pflegen, und sodann, dass der Dichter in

der Auswahl der Wortformen völlig frei und nicht

vor Allem abhängig sei von dem Gegenstand«-,

um den es sich in den einzelnen Stücken und
Szenen handelt. Und nun das Resultat: Wenn
Plautus die zerrissenen Senkungen nicht gemie-
den hat, so muss die Verwendung daktylischer

Wörter mit kretischer Betonung (durch Positions-

lange) sowie als Trochäen (durch Synalöpbe der
letzten Silbe) zu ihrer Verwendung in zerrissenen

Senkungen in demselben Verhältniss stehen, wie
die Verwendung von einsilbigen Senkungen zu
«ler von zweisilbigen: danach ist auf 150 Ve/se
« ine solche zerrissene Senkung zu erwarten: nun
haben aber schon die 372 Verse, aus denen dies
Verhältniss abgeleitet ist, drei Beispiele, so dass

der Vf. sagt (S. 31, 1): demnach hat Plautus

(wie sonst) aueh hierin keine gleichmässige Tech-

nik befolgt; und die Verallgemeinerung dieses

Verhältnisses auf alle plautinischen Stücke führt

zu der Erwartung von 1 14 zerrissenen Anapästen

mit daktylischem Wort, während in der l'eber-

lieferung nur 48 vorliegen. Dazu heisst es dann

(S. 31. 2): Eine Verringerung auf die Hälfte,

sogar bis zu einem Drittel des nach allgemeiner

Häufigkeit einer Erscheinung zu Erwartenden

beiechtigt nicht zu kritischem Zweifel an der

l’eberlieferung. Was «lies Beispiel lehrt, bestä-

tigt die Thatsache, «lass nach Aussage des Vf.s

(S. 25) z. B. bei auslautendem m die Kategorie

der Fälle mit unsicherer Verschleifung. die die

Möglichkeit des vollzogenen oder unterlassenen

Abfalls neben einander bieten, der Zahl der Bei-

spiele nach die stärkste ist. aber trotzdem (S.

33. I) auch eine entgegengesetzte Art der

Gruppirung an den Resultaten von Kap. I— III

nichts ändert, und der Anhang dem Beweise ge-

widmet ist, dass in der That durch die Aus-

scheidung der unsicheren Verschlcifungen die

gewonnenen positiven und negativen Resultat«-

nicht modifizirt werden. — So zeigt sich, dass

für die Lösung der Frage nach dem Verhältniss

von Hiatus und Verschleifung von zuverlässigeren

Grundlagen ausgegangen werden muss, und wahr-

scheinlich der umgekehrte Weg eher zum Ziele

führt, dass Texte untersucht werden, die eine

grössere Gewähr der Urkundlichkeit bieten ab

gerade Plautus und die älteste Latinität, wie di«-s

an einem Beispiele kürzlich E. Diebl, De M finali

S. 1 24 gezeigt hat. In dem so begründeten

Zusammenhang können dann aueh vielleicht die

an der Plautusübcrlieferung gewonnenen Ergeb-

nisse das rechte Licht erhalten.

Münster i. W. P. E. Sonnenburg.

Der Hymnus Jesu dulcis memoria in seinen

lateinischen Hamlschriften und Nachahmungen

sowie deutschen UebcrSetzungen. Hgb. von

W. Bremmc. Mainz, Franz Kirchhcim. Ib9*>.

VI u. 432 S. 8\ M. 5.

Die bekannten M«mographien Liscos über

das Dies irac und Stabat mater haben den Hgh-

angeregt, «len Hymnus Jesu dulcis memoria in

ähnlicher Weis«* zu behandeln. Nur stellt er «I« n

beiden Heften Lis«:«»s einen stattlichen Band zur

Seite, dessen liauptraum (252 S.) die siebzig

älteren und neueren Vertleutschungen des Orig 5

nals beanspruchen. Lisco hatte beim Dies mat-

tieren nur 43 ,
beim Stabat mater gar nur 1 •

zus;unmeng«-stellt.

Die Einleitung unterrichtet in eingehender

Weise über die Krage nach «lern Verfasser «<

1jedes. Sie führt an «ler Harnl Haureau* au*,

dass »lier Uelierücferung. welche Bernhar

den Verfasser bezeichnet, weder eine übtrun

stimmen«!«* noch eine alte ist und sich kaum
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in die Hälfte des 14. Jh.s zurückverfolgen lässt;

sie zeigt, ebenfalls an der Hand Haureaus, dass
der Grund, dessentwegen Mahiilon den Hymnus
Bernhard glaubte absprechen zu müssen, irrig

st; sie weist endlich — wieder mit Recht —
den sogenannten inneren Grund Haureaus zurück,

demzufolge dies „meehant po£me“ Rernhards
unwürdig sei. — Soweit kann inan dem Hgb.
nur beipflichten. Um so mehr überrascht es

aber, ihn sodann die eigene Ansicht also formu-

liren zu sehen: „Aus dem bisher Gesagten er-

giebt sich m. K., dass, obgleich die äusseren

Zeugnisse für die Autorschaft des hl. Bernhard
fehlen, dieser Umstand nicht nothwendig ver-

langt, ihm denselben abzusprechen; dies um so

weniger, als die inneren Gründe durchaus für

den hl. Bernhard sprechen und die Versuche,

einen andern Verfasser ausfindig zu machen,

missglückt sind.“

Der Hgb. erkennt somit an, dass äussere

Gründe für Bernhard nicht sprechen; die inneren

aber sprechen nicht für, sondern gegen ihn und

zwar peremtorisch: 1. Der Hymnus zeigt eine,

solche Behandlung von Rhythmus und Reim, dass

man ihn dem 13. oder 14. Jh. zuweisen würde.

Da kein äusserer Grund zwingt, von dieser

Schätzung abzugehen, wird man den Gedanken
an Bernhard aufzugeben haben. — 2. Wir be-

sitzen von Bernhard zweifellos echte Hymnen
auf Victor vou Arcis-sur-Aube und Malachias

von Armagh; beide weisen eine ganz andere

Behandlung von Rhythmus und Reim auf wie

der Hymnus Jesu dulcis memoria. Dieser kann

daher nicht als das Werk derselben Feile gelten.

— 3. Diese echten Hymnen lassen uns Bernhard

als einen, milde gesprochen, sehr inittelmässigen

und trockenen Dichter erkennen; der Verfasser

unseres Hymnus dagegen hat ebenso viel Sal-

bung um! Schwung, wie sie dem Redner Bern-

hard eignen, «lern Dichter Bernhard aber ab-

gehen.

Wien. Guido Maria Dreves.

Äldre Västgötalagen, normaliserad text jämte nuter

och anmärkningar tili de studerandes tjänst utgifven

af Herman Vcndell. Helsingfors, hindstedt,

1897. VI u. 104 S. 8®. M. 3,25.

Das Västgöta - Gesetz ist das älteste hand-

schriftlich überlieferte schwedische Denkmal.

Aus früherer Zeit besitzen wir nur Runen-

inschriften und Urkunden in lateinischer Sprache.

Fine photolithographische Ausgabe haben Börtzd!

und Wiesclgren 1889 veranstaltet; schon früher

(1876) haben Schwanz und Noreen eine Aus-

gabe mit normalisirter Orthographie geliefert,

die jetzt vergriffen ist und durch die vorliegende

Ausgabe ersetzt werden soll.

Auch Vendell normalisirt oder giebt eigent-

lich ein Mittelding von nonnalisirtem Text und

diplomatischer Ausgabe.

Die Anmerkungen sind grösste nthcils gram-
matischer Art. V. bedauert, dass er die, Alt-

schwedische Grammatik Norccns noch nicht be-

nutzen konnte. Eine hübsche Bemerkung findet

sich auf S. 90. Zur Stelle im Gulatingslag

Kttefir kann nccra kono niünda null hueria, ob

hever barn borel wird mit Recht Lokas. 23 ver-

glichen: älla udr uartn fyr iorß ueßatt kyr mol-
batidi ok bona oh he/ir ßii ßar born of borit.

Weniger erfreulich ist aber auf S. 94 die

Gleichstellung von goth. is, ija (!) ila mit ai.

yds, yä, yäd, idg. * iös, ia, tot (!).

Frag. F. Detter.

Adolf Kaiser, Die Fastnachtspiele von der

Actio de sponsu. Ein Beitrag zur Geschichte des

deutschen Fostnachtspieles. Göttingen, Vandcnhoeck

& Ruprecht, 1899. 139 S. 8®. M. 3.

Schon Richard Gosche hatte in seinem Ar-

chiv für Litteraturgeschichte I 225 gelegentlich

eins dieser Spiele anerkennend hervorgehoben;

die bis jetzt bekannten behandelt Kaiser in der

vorliegenden Schrift, deren Erscheinen Victor

Michels in den Studien über die ältesten deut-

schen Fastnachtspiele Q F 77, 74 in Aussicht

gestellt hatte. Der erste Theil versucht aus

den vier verschiedenen Rezensionen der Rumpolt-

Mareth-Spiele das Urspiel zu rekonstruiren, „ein

kleines Meisterwerk *\ dessen Schicksale dann

der Vf. fast zwei Jahrhunderte verfolgt. Er
bestimmt das Vcrhältniss des Elsli-Spiels und des

niederdeutschen Spiels von Elsabe Knaben zu

dem Rumpolt-Mareth- Spiel; den Zusammenhang
mit der französischen Farce La Mere, la Fille,

le Tesmoing, FAmoureulx et FOfficial weist er

ab. Die auf Roethes Anregung entstandene

Arbeit, sauber, gründlich und gelehrt, hat sich

um allseitige Erläuterung der Spiele dieses Krei-

ses ein schönes Verdienst erworben und behält

ihren Werth, auch wenn man gegen die Rekon-

struktion des Urspiels Bedenken hat.

Münster i. W. Karl Euling.

Nicolaus Weiter, Fredcri Mistral, der Dichter

der Provence. Marburg, X. G. Eiwert, 1899.

2 BI. u. 356 S. 8°. M. 4.

Seit Lamartine ist in einzelnen Artikeln und

Aufsätzen, zuletzt voll Gaston Paris in seinen

‘Penseurs et puetes’ (1896) über Mistral nicht

wenig gesagt worden, doch fehlte es bisher an

einem Buche, das ausschliesslich und eingehend

sein Leben und Dichten behandelt hätte. Ein

solches Buch zu schreiben ist man freilich erst

jetzt berechtigt, nachdem Mistral demnächst das

siebenzigste Lebensjahr vollendet und voraus-

sichtlich kein Werk mehr verfassen wird, das

geeignet wäre, das Bild seiner dichterischen Lei-

stungen zu modifiziren. — Leider entspricht die

Darstellung, welche wir hier erhalten, einiger-

maassen höher gestimmten Anforderungen nicht.
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Ein Hauptfehler von ihr ist es. dass der Vf. dem
Dichter nicht objektiv genug gegenüber steht:

die Zeichnung ist daher wenig scharf ausgefallen,

das Urtheil mehrfach nicht durchdacht und reif

genug. Jeder bewundert gewiss die grossen

Schönheiten der ‘Mircio’, aber es war hier am
Platze, auch auf die erheblichen Compositions-

mängel hinzuweisen und sie näher zu beleuchten.

Bezüglich der ästhetischen Werthschätzung im

Einzelnen mag hier Manches subjektiver An-

schauung überlassen bleiben, doch muss wenig-

stens gegen Eines entschiedene Verw ahrung ein-

gelegt werden, nämlich gegen die Behauptung,

dass der mehrfach und mit Recht angegriffene

Schluss dieses Epos ausreichend motivirt und der

Charakter der ‘Mireio' richtig durchgeführt sei.

Frömmigkeit und gesunde, lebenswarme Sinnlich-

keit schlicssen sich nicht aus, wohl aber letztere

und nach dem Heiligenscheine verlangende My-
stik, und wenn es uns wirklich glaubhaft er-

scheinen soll, dass diese beiden Züge, intensiv

entwickelt, in einer Natur, also hier in der Mi-

reios, neben einander liegen könnten, so hätte

der Dichter viel früher die ekstatische Anlage
durchbltcken lassen und uns derart auf das Kom-
mende vorbereiten müssen: so wie der Schluss

einmal ist, muss er als unvermittelt und als poe-
tisch ungerechtfertigt gelten. — Der hymnische
Fon wird etwas schwächer bei der Betrachtung

von Mistrals zweitem Epos ‘Caiendau’. Der Vf.

erkennt, dass die Handlung dieser Dichtung auf

unmöglichen V oraussetzungen beruht, ja er meint,

«lass die Verhältnisse, unter denen die drei Haupt-
personen Esterdlc, Caiendau, Severan gegenüber-
gestellt werden, 'schülerhaft naiv’ (!) seien, aber,

fährt er fort, ‘sobald man diese Verhältnisse ver-

gessen will, bietet jede der drei Gestalten eine

ausgesprochene und reiche Individualität'. Allein

das trifft nicht zu. Severan ist nur eine Con-
trastfigur, Esterelle bleibt schemenhaft und kann
füglich nur als eine Personifikation der Provence
aufgefasst werden. Caiendau allein ist wirklich

geschaut und stellt eine Individualität dar, wenn
auch keine besonders reiche: er ist der edle,

begeisterungsfähige, heissblütige, ebenso rede-
eifrige wie thatendurstige Sohn der Provence,
der in seinem Drange, Grosses zu verrichten,

auch eine so unnütze Kraftprobe wie die Fällung
der Lärchen des Ventour als etwas Herrliches
ansieht; geläutert und besonnen wird er nur
unter der Einwirkung der eindringlichen Ermah-
nungen Estcrelles. Dass unter diesen Umständen
die Handlung der Dichtung ein warmes Interesse
erregen kann, wie der Vf. meint, muss trotz

ihres idealen Grundzuges mehr als zweifelhaft
erscheinen. Anders ist es in diesem Punkte bei
‘Nerto’ (-1884) bestellt, wohl dem reifsten und
geschlossensten Werke des Sängers der Provence.
Hier sind fast alle Figuren lebensvoll herausge-
kommen, die Handlung, welche nicht durch Epi-

soden und Beiwerk unterbrochen wird, fesselt

bis zum Schlüsse, und der Grundgedanke, dass

der Teufel selber zur Ehre Gottes arbeiten muss,

ist schön und erhaben. Man hätte freilich gerne

von Weiter bemerkt gesehen, dass bei der Be-

handlung dieses legendenhaften Stoffes das all-

gemein Menschliche insofern vermisst wird, als

doch die reine Heldin, welche durch die Schuld

ihres Vaters dem Teufel verfallen ist, ohne ir-

gend welche eigene Schuld untergeht, mag auch

ihre Seele und die des Rodrigo gerettet werden.

— Es bleiben von den Hauptwerken Mistrals —
der ‘reino Jano' und dem ‘Pouemo döu Rose’

hat selbst VV. nicht viel des Lobes zu spenden

vermocht — die ‘Isclo d'or’ übrig, welche ihn

uns als Lyriker zeigt. Die Sammlung enthält

gewiss manches Vortreffliche, aber auch hier bin

ich der Meinung, dass der Vf. im Ganzen zu

günstig urtheilt und den nicht selten fühlbaren

Mangel an Tiefe, sowie das zu starke rhetori-

sche Element andererseits übersieht, welches ei-

nigen Stücken ein gutes Theil Natürlichkeit raubt;

so ist man z. B. überrascht zu sehen, wie in «lern

Gedichte ‘La fin döu Meissounie’ der sterbendr

Schnitter noch soviel Kraft und Geist besitzt,

um sich in einer längeren bilderreichen Hede zu

ergehen.

Das Leben Mistrals darstellen heisst zugleich

ein Bild der ganzen Feliberbewegung geben,

deren Haupt Mistral ist, und die bekanntlich für

die Erhaltung und Wiederbelebung südfranzösi*

scher Eigenart und Sprache gegenüber der von

Paris ausgehenden Centralisation eintritt. Hier

berührt die Wärme des Vf.s durchaus wohlthuend,

nur wäre eine klarere Kennzeichnung jener Be-

strebungen nach der linguistischen Seite hin er-

wünscht gewesen. Inwiefern ist z. B. Mistral

Spracherneuerer, w'ie S. 347 gesagt wird.' Die

Behauptung, dass ‘die Sprache Mistrals zwischen

dem todten Idiome der Troubadoure und den

heutigen Dialekten die richtige Mitte halte (S.

146), muss sehr befremden und hätte, wenn mög-

lich, näher begründet werden müssen; bis jetzt

wusste man nur, dass er sich im Wesentlichen

des Dialektes von Saint-Rcmy bedient. Mit der

Philologie steht W. überhaupt auf gespanntem

Fusse: da, wo von dem grossartigen W örter-

buche Mistrals, dem ‘Tresor dt»u Felihrige c

Rede ist (S. 241), macht er eine gänzlich schiele

Vergleichung mit Malherbe; S. 258 und 341 »ir

von ‘jambischen Vierfüssern’ und ‘fünffüssigen Jam

ben’ gesprochen, eine Bezeichnung, die bekannt

lieh in der romanischen Metrik unstattbatt i-t

gerne möchte man erfahren, w'oher W. v' c
'^’

dass ‘schon die Troubadoure gerne eine 1

eikade am Hute trugen’ (S. 224);
u *

soll sogar nach Tunis gefahren sein ( ••

vgl. auch S. 169), während bei Mistral (^
aC

dau V) ganz richtig Tripolis steht, womit o

tätlich das Tripolis gemeint ist, welches «n
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Kreuzfahrerstaaten Palästinas lag; bei der Be-
trachtung des Ausdruckes ‘felibre’ (S. 41) war
auf die etymologische Erklärung von Jeanroy
in der Romania XXIII, 463 ff. wenigstens hinzu-

ueisen. *

Der Vf. hat es sich angelegen sein lassen,

zahlreiche und oft sehr umfangreiche Proben aus

Mistra Ischen Dichtungen in sein Buch einzustreucn,

was gewiss Manchem willkommen sein wird; so-

weit diese Nachbildungen jedoch nicht von Ber-

tuch übernommen sind, sondern von W. sel-

ber herrühren, geben sie zu verschiedenen

Ausstellungen Anlass. Dass dabei nicht selten

zu frei verfahren wird wie z. B. im Melusina-

liede, wo •und dunkel liegt die Flur
1

(S. 318)
nichts Entsprechendes im Originale hat, oder S.

33S das Adjectiv ‘klein’ zu ‘Busen’ hinzugesetzt

wird, um den Vers vollzumachen, das mag noch

hingehen, aber dass man ‘perlmutterner* (S. 313),

‘Bollwerk* und ‘Sprüngen’ (S. 136) betonen muss,

ja Stellen wie ‘Umwallt von Docken, wundervollen,

— Die brustbecrdoldcngleich entrollen’ (S. 152),

oder ‘Ja, sprach sie, weiter aufwärts streben —
Musst du; dein Sauerteig will heben* (S. 144),

oder gar folgende Leistung ruhig liinnchmcn soll:

•Mit Kraft geschwungen, dringt die Schneide —
'Pief in des Baumes Eingeweide. — Und Ter-

pentin, der Mott* zum Leide ( !
! ),
— Benetzt der

Stahl (soll heissen ‘den Stahl’) und quillt in Thrä-

nen hell hervor’ (S. 138), dies ist viel verlangt.

Warum wurde übrigens vom. Magaliliede nicht

die Böhmersche l Übertragung geboten, die doch

selbst Bertucb acceptirt hat ? Dann wäre dem
Leser das ‘magdlichspröd’* (S. 7 1) erspart ge-

blieben. S. 338 unten ist eine Anzahl Verse des

( )riginals fortgeblieben, was durch Punkte anzu-

zeigen war. Selbst die Prosa des Vf.s ist

schwer geniessbar: seine Ausdrucksweise zeigt

oft einen Blumenreichthum, der denn doch alles

Maass überschreitet und mehrfach geradezu in-

korrekt ist, z. B. wenn von einem ‘goldenen Stro-

phenstifte* gesprochen wird (S. 59), oder cs

heisst, dass ‘die Lektüre von ‘Mireio’ zu einem

Jungbrunnen von Glanz und Leben w ird’ (S. 86),

oder, dass ‘ein Icichtbingehauchter Mysticismus

sie (sc. Mistrals Heiterkeit) manchmal mit gol-

digem Widerschein färbt, und dann und wann

eine tiefe Schwermut!» sie in purpurnen Schim-

mer taucht’ (S. 218). — S. 337 muss es heissen

anstatt V. Gesang: VI. Gesang; unter den an-

deren Druckfehlern nimmt ‘östliche’ (S. 65) statt

‘köstliche’ einen Platz für sich ein.

Berlin. O. Schultz-Gora.

Geschichtswissenschaften.

Edward John Payne, History of tke New
World called America. Vol. fl. Aboriginal

America [continued]. Oxford, Clarendon Press

(London, Henry Frowde). 1899. XXVII u. 548 S. 8°.

Geh. Sh. 14.

Dem in dieser Litteraturzeitung 1894, Nr. 19

Sp. 591 f. besprochenen ersten Bande ist der

zweite gefolgt, der den gleichen Charakter zeigt.

Er handelt ebenfalls noch von Aboriginal Ame-
rica und sucht zunächst bis S. 94 die Entstehung
der ältesten Formen gesellschaftlicher Kultur.

Haus und Dorf, Krieger- und Arbeiterklassen

zu schildern, sowie die Natur und Entstehung

der religiösen Vorstellungen. Darauf folgt auf

S. 96— 27 7 eine sehr eingehende Untersuchung

über die amerikanischen Sprachen, dann bis

344 über Zahlen und Kalenderwesen. Der Rest

des Buches ist der Ausbreitung des Menschen
und der Geschichte der höher entwickelten

Stämme in Mexiko und Peru gewidmet.

Die Darstellung des Vf.s ist meist konstruktiv

und deduzirend
,

aber man hat dabei den Ein-

druck, dass seine Behauptungen auf eingehender

Forschung und ausgedehnter Kenntniss beruhen,

aus der gelegentlich sehr geschickte Einzel-

heiten mitgetheilt werden. So S. 8 die hübsche

Erzählung von dem Indianer, der die Sitte, dass

die Krauen alle Arbeit auf dem Acker verrichten

und im Besonderen
,

dass sie säen und pflanzen

müssen, mit dem Satze rechtfertigt: when the

women plant maize, the stalk produces two or

three ears; when they set the manico
,

the

plant produces two or three baskets of roots.

Why ? Because women know, how to produce

children.-

Als Ergebniss seiner Arbeit bezeichnet Payne

in der Einleitung S. IX f. die Erkenntniss, dass

sich in Amerika die. Entstehung der Anfänge

menschlicher Kultur deutlicher beobachten lasse

als anderswo und dass diese Kultur nicht von

auswärts zugetragen, sondern in Amerika selbst

ursprünglich sei. Every fact within our know-
ledge indicates American advancement as of

purely native origin.

Breslau. G. Kaufmann.

Arwed Richter, Leber einige seltenere Refor-

mations-Flugschriften aus den Jahren 1523

— 1525. | Programm der Realschule auf der

Uhlenhorst.] Hamburg. Herold, 1899. 44 S. 8°.

M. 1,50-

Der Vf. behandelt nach kurzer Einleitung

über die Bedeutung der Klugschriftenlitteratur in

3 Abschnitten I. Hartmut v. Cronbergs persön-

liches Vorbringen vor dem Reichsregiment, 2.

Hieronymus von Endorf und seine Schriften, 3.

Jacob Schorres Rathschlag über den Lutheri-

schen Handel. In dem Referate über die erst-

genannte Schrift ist Richter mit Köck (vgl.

Nr. 39, Sp. 1476 dieser Zeitschr.) zusammenge-

troffen, nach dessen Nachweis die von R. auf-

gezählten 7 Drucke auf 5 zusammenschmelzen.

Ueber Hieronymus von Endorf hatte in der

Zeitschr. für Kirchengesch. Bd. X Holstein ge-

handelt. R. weist eine diesem entgangene Flug-
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schritt (Ain Christliche vermanüg an Ro. K. M. bürg durch die Franzosen. Von besonderer Re-

nn die stend des hayligen Reychs 1525) nach deutung war die Einnahme Freiburgs: einmal

und giebt von ihr und den bereits bekannten wurde durch sie die Friedensnothwcndigkeit für

Schriften Endorfs kurze Inhaltsangaben mit Er- den Kaiser unwiderleglich bewiesen, andererseits

läuterungen. Vielleicht hätte in diesen noch wurde sie aber durch die tapfere Verteidigung

schärfer die Beziehung der Endorfschcn Anschau- Harrscbs so weit hinausgeschoben, dass den fran-

ungsweise zur damaligen bayrischen Politik er- zösischcn Armeen ein weiteres Vordringen gegen

örtert werden können; trotz alles Gegensatzes Prinz Eugen unmöglich gemacht wurde. Als be-

wird jene doch nur recht verständlich in einem deutsaniste Quelle für die Geschichte, dieser Ver-

bände, das so energische Sonder- und Inter- theidigung muss naturgemäss das Tagebuch an-

esscnpolitik trieb wie Bayern. In der langen gesehen werden, das Harrsch Ober sie geführt

Ausführung über die grosse Flutli von 1524 hat, und es war ein dankenswerter Entschluss,

fusst Endorf jedenfalls auf Luthers Predigt über den die Gesellschaft für Geschichtskunde in Frei-

das Evangelium am zweiten Adventssonntage burg durch Veröffentlichung dieses Aktenstücks

in der Kirehenpostille (vgl. Erl. Ausgabe 8 Bd. X ausgeführt hat. Dieses war bisher nur im

S. 53 ff.) und in dem allegorischen Spiel mit Belh- Auszuge und durch die Benutzung in den „Fcld-

lehem auf der Predigt Luthers über das Evan- zögen des Prinzen Eugen*. Bd. XV, bekannt gc-

geliuni am Christtag (ebda S. 148). Missver- worden. Die Herausgabe wurde v. d. Wengen

standen hat R. die interessante Ausführung En- anvertraut, der sich bereits mit dieser Belagerung

dorfs darüber, dass Luther noch etwas gebreche. gründlich vertraut gemacht hatte. Der Hgb. ist

Das kann nicht auf den Mangel der „festen Or- seinen Pflichten in vorzüglichster Weise gereckt

ganisation und der unumwundenen Anerkennung geworden. Er behandelt zunächst in einer Vor*

durch die staatlichen Gewalten“ (S. 27) gehen; rede die im Wiener Kriegsarchiv befindliche

Endorf hat einen Punkt der „Lehre“ im Auge Hdschr.. zu der eine während des Druckes von

(s. S. 31) und will wohl Luthers kraftvolles, anderer Seite in Ueberlingen aufgefundene zweite

leidigen Kompromissen abholdes — Endorf aber Bearbeitung hinzukam. Der Hgb. konnte auch

plant einen Kompromiss! — Wesen treffen. dieses Mscr. von S. 226 im Texte, für die vor-

Ebrn dieses hat er ja auch, wie R. richtig her- ausgehenden Seiten in den Nachträgen (S. 402

ausgefühlt hat (S. 33). an Luthers Schrift „wider — 14) noch benutzen; seine Ansicht, der man

die mörderischen und räuberischen Rotten der nach den angeführten Gründen beipfliehten wird,

Bauern“ späterhin auszusetzen. — Schade, dass ist, dass weder das Wiener noch das Veberlingir

R. bei Schurres „Ratschlag usw.*, von dem Mscr. das Original darstellen, dass aber das

er 7 Drucke anzugeben weiss, nicht den Hin- ersten: unter direkter Einflussnahme Harrschs zu

weis Friedensburgs (Der Reichstag zu Speyer Stande gekommen ist.

S. 1 33) auf die von Schorre benutzten Luther- In der Einleitung erörtert der Hgb. zuvor-

sehriften näher verfolgt hat. Das wäre ergiebi- derst die militärische Bedeutung der Stadt hrci-

gcr gewesen als das einfache Referat, das im burg, giebt eine Schilderung ihrer Topographie

Wesentlichen schon Friedensburg geboten hatte. und eine genaue Beschreibung der damaligen

Die Abhängigkeit Schorres von Luther ist Festungswerke, worauf er in knapper, völlig ge-

sehr eng. und auch das nach R. „Originelle" nügender Art auf die Vorgeschichte der Belage-

an ihm, dass nämlich Luther der Engel der Jo- rung eingeht. Es folgt sodann das ragebuch

hannesapokalvpse (Kap. 18) sei, ist ein Schluss mit vielen Inventarien, Dispositionen. Postenver-

daraus, dass Luther Rom als die babylonische zeichnissen und der Korrespondenz mit dem

Hure, deren Fall Apokalypse Kap. 18 der Engel Gegner; dazu bringt v. d. W. in sorgsamste

kundthut, bezeichnet hatte (vgl. Weim. Luther- Weise. Erläuterungen und Ergänzungen in rcklt-

ausgabe VI S. 322, VH S. 737). haltigen Anmerkungen (s. z. B. die Anm. aut

Tübingen. W. Köhler. S. 304—18), wobei er auch Gelegenheit findet,

in manchen Stücken „die Feldzüge Prinz Eugen*

Die Belagerung von Freiburg im Breisgau richtig zu stellen. Ein kurzes Nachwort er *

1713. Tagebuch des österreichischen Kommandan- den Friedensschluss und die Würdigung 11

ten Keidmurschall - Lieutenants Freiherrn von tapferen Verteidigung durch den Kaiser.
11

Harrsch. Im Aufträge der Gesellschaft für Ge- oben erwähnten Nachträge, ein Anhang,

schichtskundc bcarb. von Fr. von der Wengen. Lager-Aufstellung der französischen Armee ' ol

IS. A. von- Bd. XIV der Zeitschrift der Gesdlsch. für Freiburg, endlich ein Namen -Verzeichnte I**

Geschichtskdc zu Kreiburg i. Ü.] Freiburg i. B., Eugen schlossen das Werk . dem zwei Pläne zur Hc-

Stoll Komm., 1898. LXII u. 434 S. «• mit 2 Taf. M. 8.
,agcrung dcr Stadt und des oberen Schloss*

Die wichtigsten Kreignisse des Krieges, den beigegeben sind.
Kaiser und Reich nach dem Frieden von Utrecht Man darf die „Gesellschaft“ und den H‘ rau

mit Frankreich noch weiter führten, waren die geber zu dem Buche beglückwünschen,
glücklichen Belagerungen von Landau und Frei- Prag. 0. Weber.
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Staats- und Sozialwissenschaften.

Otto Wiedfeldt, Statistische Studien zur Ent-

wicklungsgeschichte der Berliner Industrie von
1 7 20— 1 890. {Staats und sozinhvissenschafiliche

Forschungen, hgb. von Gustav Schmolle r. Bd.

XVI. H. 2.] Leipzig, Duncker & Humhlot, 1898.

XI u. 411 S. 8°. M. 9,60.

Die Berliner Neuesten Nachrichten haben
kürzlich Berlin als die fleissigste Stadt der Welt
bezeichnet

,
und es ist in der That berechtigt,

zu sagen, dass Berlin die grösste Industriestadt

des Kontinents ist. Den Gang dieser glänzen-

den gewerblichen Entwicklung ziffermässig vor
Augen tühren zu wollen ist ein höchst glück-

licher Gedanke, dem der Vf. auf .Anregung

seines Lehrers Professors Schmoller mit unleug-

barem Geschick und unverkennbarem Fleisse

entsprochen hat. Nach einer klaren Ausein-

andersetzung über die statistische Erfassbarkcit

der Unterschiede zwischen Handwerk und Gross-

betrieb geht er auf die Geschichte und Kritik

jener Veranstaltungen ein, die ihm den Stoff zu

seinen Betrachtungen geliefert haben, nämlich

die Gewerbezählungcn. und stellt dann in raschem

Ueberblick die Entwicklung der Berliner Industrie

im Allgemeinen dar. Er schildert sie seit den

Zeiten des 30 jährigen Krieges bis auf die

Gegenwart in fünf Perioden, bis auf jene grosse

Ausstellung von 1896, die trotz unvollständiger

Beschickung und gewisser Mängel in der Anord-

nung doch die Mächtigkeit und Leistungsfähig-

keit der Berliner Industrie so nachdrücklich zum
Bewusstsein gebracht hat. Im Weiteren werden
dann die einzelnen Industriezweige, in 13 Gruppen
zusammengefasst, jeder für sich besonders im

Lichte der Statistik betrachtet. Es gewährt un-

gemeinen Reiz, die hierbei zu 'Page tretenden

Verschiebungen und das durchschnittlich auf

allen Gebieten sich zeigende Anwachsen so

genau verfolgen zu können. Der Vf. beweist

den verschiedensten Branchen gegenüber gute

Kenntnisse, beherrscht den schwerfälligen Ziffern-

apparat mit entschiedener Sicherheit und bietet

auf diese Weise reiche Belehrung.

Leipzig. W. Stic da.

Robert Hallgarten, Die kommunale Besteuerung

des unverdienten Werthzuwachses in England.
(Münchener Volkswirtschaftliche Studien, hgb. von

Lujo Brentano und Walther Lotz. 32. Stück.)

Stuttgart. J. G. Cotta Nachf., 1899. X u. 206 S. 8".

M. 4,80.

Nachdem der ungeheuer wachsende Werth
der städtischen Grundstücke, insbesondere durch

die Untersuchungen über die Wohnungsfrage,
festgestellt worden ist. ist vielfach auch in

Deutschland die Krage einer steuerlichen Heran-

ziehung des Werthzuwachses erörtert worden,

der dem Grundstücksbesitzer ohne sein Zuthun

thcils infolge öffentlicher Anlagen und allgemeiner

Verbesserungen, theils infolge der bei der Zu-
nahme der städtischen Bevölkerung gesteigerten

Nachträge nach Baüterrains zu Theil wird, des
sogenannten unverdienten Werthzuwachses.
Die Frage hat eine praktische Bedeutung ge-
wonnen, seitdem durch das preussisehe Kommunal-
abgabengesetz von 1 893 den Kommunen die

ftefugniss zur Erhebung einer besonderen Bau-

stellensteuer und einer Besitzwechselabgabe bei

Grundstücken gegeben worden ist. Bei Einfüh-

rung dieser neuen Steuer oder Abgabe haben
sich aber mannigfache Schwierigkeiten heraus-

gestellt.

Bei dieser Sachlage ist es sicherlich erw ünsebt,

über die einschlägigen Verhältnisse in anderen
Staaten Auskunft zu erhalten. Der Vf. der vor-

liegenden Schrift giebt diese Auskunft bezüglich

Englands, wo nach mehrfachen vergeblichen An-

läufen I, J. 1894 der
.
erste Bettermcnt Act er-

lassen worden ist. Er giebt aber auch gleich-

zeitig einen Ueberblick über die Bettermcnt-

Abgaben in den Vereinigten Staaten von Amerika,

wo das Bettermcnt-Prinzip zuerst gesetzliche An-

erkennung gefunden hat.

Das schwierige Problem der steuerlichen Er-

fassung des Werthzuwachses, an das übrigens

die englisch-amerikanischen Gesetze nur hinsicht-

lich desjenigen Zuwachses herangetreten sind, der

auf öffentliche Anlagen und Verbesserungen

zurückzuführen ist, hat in diesen Gesetzen noch

keine befriedigende Lösung gefunden. Den auch

von Hallgarten gegen diese Gesetze angeführten

Bedenken Hessen sich noch manche andere hinzu-

fügen. Immerhin ist die Uebermittelung des aus-

ländischen Materials über dies Problem mit Dank
zu begrüssen.

Berlin. P. F. Ascbrott.

Rechtswissenschaft.

E. Schwartz, Die Verfassungsurkundc für den

preussischen Staat vom 31. Januar 1850.
Nebst Ergänzungs- und Auslührungsgesetzen

, kom-

mentirt. 2. Ausgabe. Brcslnu, M. & H. Marcus, 1898.

XX u. 682 S. 8".

Ein wissenschaftliches deutsches Buch vom Um-
fange des vorliegenden, das innerhalb dreier Jahre

zum zweiten Male ausgegeben werden kann, hat

sich in der Regel schon dadurch genügend

empfohlen. Die günstige Aufnahme, die ich dem
Werke früher (Jahrg, 1897 Sp. 7 51) gewünscht

habe, ist in seinen mannigfachen Vorzügen begrün-

det, die cs für jeden, der sich mit dem Ver-

fassungsrechte Preussens eingehender beschäftigen

muss, unentbehrlich machen. Iin allgemeinen ist

zwar die Anlage des Kommentars unverändert

geblieben, und es sind dem Texte der ersten

Ausgabe nur „ergänzende Vorbemerkungen“ bei-

gefügt. in diesen bemüht sich aber der Vf.
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einerseits die von der Kritik gerügten Mangel

zu beseitigen, andrerseits die — beim Erscheinen

des Ruches — neuesten staatsrechtlichen Vor-

gänge und das damals neueste statistische Mate-

rial zu berücksichtigen. Um nur ein paar Beispiele

hervorzuheben, so sei erwähnt, dass sich der

Vf. in einem Punkte von grundsätzlicher Bedeu-

tung (bezüglich der Initiative der Kammern) der

hier vertretenen Meinung angcschlossen hat; dass

er ferner schon den Allerhöchsten Erlass vom
8. Dezember 1897 betreffend die Abänderung
der Beschreibung der Königskrone im königlich

preussischen Wappen \erzeichnet und die letzten

amtlich veröffentlichten Ziffern über die Bewegung
des Standes der Familienfideikommisse nachträgt.

Dass hin und wieder eine erwartete Ergänzung
vermisst wird, ist bei der weiten Anlage des

Kommentars begreiflich und vermag das Uriheil

über ihn nicht zu beeinträchtigen. Der Werth
des Werkes liegt m. E. nicht zum wenigsten

darin, dass es eine kritisch durchgeführte und
wohl begründete Abwehr gegen jene neuere
Richtung in der Theorie bedeutet, die in das

Staatsrecht dir Politik hineinmengt und vor der

Aufstellung willkürlicher Behauptungen nicht zu-

rückschrickt — eine Richtung, über die Vorjahren
Stölzel (in seiner Schrift „über das landesherr-

liche Ehescheidungsrecht “ 1891 S. 5) das ver-

nichtende Urtheil gefällt hat: „Einer solchen Juris-

prudenz kann nicht ernstlich genug entgegenge-
treten werden.“

Berlin. Max Fleischmann.

Kunstwissenschaften,

Festschrift für Otto Benndorf. Zu seinem 60.

Geburtstage gewidmet von Schülern, Freunden und
Fachgenossen. Wien, Alfred Höldcr, 1898. 6 Bl.

u. 320 S. 4® mit Titelbild. 12 Taf. u. zahlr. Ab-
bildgn im Texte. M. 22.

Die in neuester Zeit last überhand nehmende
Sitte, Sammelbände von Abhandlungen gemisch-
ten Inhaltes verdienten Gelehrten als Festgabe
zur Vollendung allmählich immer kürzer bemesse-
ner Lebensabschnitte darzubringen, wird wohl
von Vielen beinahe als „Unsitte“ empfunden
und ist als solche schon öffentlich gerügt wor-
den. Sachlich nicht ganz mit Unrecht; denn
die den verschiedensten Gebieten, wenn auch
einer Gesammtuissensrhaft angehörigen Einzcl-
beitrage bleiben in solchen Sammelschriftcn
gleichsam versteckt, sind bei der naturgemäss
beschränkteren Verbreitung jener schwer zu-
gänglich und entziehen sich leicht der Kenntnis«
der Fachgenossen. Andererseits giebt es kaum
eine schönere Form, einem Gelehrten die Dank-
barkeit und Anerkennung der Mit- und Nach-
strebenden für sein Wirken öffentlich zu be-
zeugen, als eben diese Darbringung eigener
Geistesarbeit. Daher werden die oben ge-

|

äusserten Bedenken im Einzelfalle auch in Zu-

kunft wohl immer wieder zurückgedrängt wer-

den; sicherlich können sie dem so Geehrten die

berechtigte Freude an der empfangenen Gabe

nicht schmälern. Die t orliegende Festschrift ist

nach Umfang und Ausstattung eine der statt-

lichsten, welche bisher aus ähnlichem Anlasse

veröffentlicht worden sind. Ein von L. Micbalek

vorzüglich radirtes Hildniss des gefeierten Ge-

lehrten dient als Titelbild; den Abhandlungen

selbst geht die Liste der an der Widmung der

Festschrift Retheiligten voran, in sinniger Weise

eingerahmt von Darstellungen antiker Stätten

und Denkmäler, denen die wissenschaftliche Tbä-

tigkeit Otto Benndorfs vorzugsweise gewidmet

war und beschlossen, durch die wirkungsvolle

Rekonstruktion eines hellenistischen Rundbaus in

Ephesos von George Niemann. Reich und vor-

trefflich illustrirt durch Tafeln und Textabbil-

dungen sind auch die 54 Abhandlungen, welche

die eigentliche Festgabe darstellen. Nach Um-

fang und Werth naturgemäss v erschicden, dürfen

sie wohl ausnahmslos als ihres Zweckes würdig

bezeichnet werden. Jede einzelne kritisch zu

würdigen, fühle ich mich nicht im Stande; auch

würde dazu der hier zur Verfügung stehende

Raum bei Weitem nicht ausreichen. Das fol-

gende Inhaltsverzeicbniss giebt den Lesern dieser

Zeitschrift einen Uebcrblick über die behandelten

Stoffe; einige kritische Bemerkungen sowie Hin-

weise auf besonders werthvolle und gesicherte

neue Ergebnisse sind beigefügt.

A. Eng elbrecht, Erläuterungen zur home-

rischen Sitte der Todtenbcstattung; Jul. Jöth-

ner, Der homerische Diskos; Sam Wide, Tbc-

seus und der Meersprung bei Bakchylides, XVII;

K. Sehen kl, Zu Xenophons Schrift über den

Staat der Lakedaimonier; Heinr. Schenkt, Zu

den lateinischen Monatsgedichten; F ri ed f.

Marx, Der Bildhauer C. Avianius Euander und

Ciceros Briefe; Jul. Ziehen, Archäologische

Bemerkungen zur lateinischen Anthologie; M° r*

Hoernes, Griechische und westeuropäische

Waffen der Bronzezeit; Wolfg. Reichel, j-'
n

angeblicher Thron des Xcrxes [Alte Kultstätte

auf den sog. Kcrata zwischen Eleusis und Megäre

nach der Abbildung eher ein Altar als t-m

Thron in Reichels bekannter, an andern Orte

ausgefübrter aber ra. E. nicht erwiesener . u

fassung.]; Jul. Bank 6, Bogenspanner auf einem

Vasenbilde; Job. Boehlau, Iasons Auszug

(Gegen diese neue Deutung des viel umstrittenen

Bildes der Schale aus Corneto Mon. d. last. \

.

33 spricht entschieden der Umstand, das» •
rU

mis, von der jede Deutung auszugehen *»t, 1

der Ueberlieferung des Argonauten* Mjthos n'

gends hervortritt; u. E. harrt dieses

gische Räthsel“ noch immer seines Oei tpU!?

^

|

Herrn. Winnefeld, Gigantenkampf aU

^
|

Vase in Berlin, Taf. I [Werthvoll ist der . -1 *
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weis eines schlangenbeinigen Giganten auf
einem noch dem 5. Jh. angehörigen schönen
Aryballos mit Goldschmuck.]; Erich Pernice,
Ein korinthischer Pinax [Auf einem von ihm neu
zusammengefügten Pinax des Berl. Museums
weist P. einen koboldartigen ithyphullischen

Dämon nach, dessen Bedeutung aus dem ps.-

bomerischen Epigramm xd/uvog xeonfitcg deut-

lich wird; einen ähnlichen, hinter einem Heiter

auf dem Pferde stehenden auf einem andern
Pinax erklärt er zutreffend als Tagu^iTinog. J

;

Edmond Pottier, Deux documents relatifs ä

l’Hermes d’Olympic (Bild eines Glockenkraters

im Louvre und T. c.-Figur aus Korinth ebenda);

Paul Hartwig, Ein Schalenfragment im Stile

des Duris; Rud. Weisshäupl, Die Anfänge der

attischen Grablekythos; Th. Schreiber, Zwei
griechische Wandbildereyden des 4. Jh.s (Plinius

XXXV, 99 und 107); Georg 'Freu, Der Dres-

dener Zeus (Taf. II und 111) [Die Ergänzung und

Deutung der Statue wird durch eine S. 101

abgebildcte Münze von Amastris bestätigt.]; Rud.
Heberdey, Das Weihrelief des Lakrateides aus

Eleusis (Taf. IV) [Der Vf. hat zusammen mit

W. Reichel in langer mühevoller Arbeit über 60

Bruchstücke dieses einzigartigen Reliefs zusam-

mengefunden. Die hier gegebene erste Ver-

öffentlichung des so Wiedergewonnenen ist von

hervorragendem Interesse ;
leider bleiben em-

pfindliche Lücken (wohl für immer) bestehen

und die Deutung der Eckfiguren, namentlich des

„Eubulcus“ kann keineswegs als gesichert gelten.

Wäre sie es, so würde übrigens die Deutung

des berühmten Kopfes des 4. Jh.s auf Eubuleus

definitiv fallen müssen, da ihm die so charakte-

ristischen Schulterlocken, welche die betr. Figur

des Reliefs aufweist, fehlen. Die Ergänzung der

Weihinschrift ist durch Heberdey erheblich ge-

fördert worden; nur die Erwähnung einer namen-

losen Tochter des Lakrateides in Z. 3 scheint

mir unmöglich und die Annahme von Philios, dass

in der Lücke nur der Name (nebst Demotikon?)

des Vaters der Dionysia, der Gattin des Lakra-

teides, gestanden habe (Jiovv(Xi\ag lijg tov

Seiva OvlyarQog), bei Weitem vorzuziehen. Mit

Recht betont H. die kunstgeschichtliche Bedeu-

tung des Reliefs als an der Wende des 2.
j

vorchr. Jb.s gestiftet]; P. von Bienkowski,
Ueber eine Statue polyklctischen Stiles (Taf. V)

[Inzwischen berichtigt durch Studniczka, Jahresh.

d. Oesterreich. Arch. Inst. II, H. 2.]; R. Ke-
kule v. Stradonitz, Archaischer Frauenkopf

aus Sicilien (Taf. VI); Paul Wolters, Votive

an Men; E. Peters en, Herakles oder Polyphe-

mosr |Das Dreifussrelief im Vatikan Helb. I, 322

wird überzeugend auf Potypbem gleich nach der

Blendung gedeutet; das Pendant dazu, früher in

Villa Borghese, jetzt itn Louvre, stellt einen

früheren Moment desselben Mythos dar; endlich

weist P. mit triftigen Gründen Sauers Deutung

iles Torso von Belvedere auf Polyphem zurück

;

für die Ergänzung als Herakles mit auf die Keule
gestützten Händen spricht auch das S. 138 ab-

gebildete Wandgemälde Sogliano n. 473.]; E.

Reisch, Amphiaraos [Fragment eines schönen

Votivreliefs von Oropos mit feinen Bemerkungen
über die Bildung des Amphiaraos im Typus des
Asklepios.]; O. Rossbach, Amykos [Die Bronze-

statuc im Thermenmuseum wird mit Berufung auf

eine Münze von Lakedaemon auf Amykos ge-

deutet — u. E. wegen des entschiedenen Porträt-

charakters nicht überzeugend.]; K. Wern icke,
Eine Bronzestatuette des Berliner Museums
fjugendl. Pan mit kurzen Hörnern]; Duncan
Mackenzie, Der Westfries von Gjölbaschi

[Für Benndorfs Deutung gegen Noack.J; F. Stud-
niczka, Zum Myronischen Diskoboi (Taf. VII,

VIII) [Sorgfältige, namentlich für den Kopftypus

ertragreiche Untersuchung der vorhandenen Repli-

ken, die durch die erstmalige Abbildung einer

Profilansicht des Kopfes der Statue Lancellotti

sowie von solchen der Köpfe in Basel und Berlin

besonderen Werth erhält.]; A. Conze, Athena
mit der Eule (Taf. IX) [Bronzestatuette in der

Sammlung des Earl of Eigin, die eine meister-

hafte Radirung W. Ungers wiedcrgiebt.J; Jan
Six, Grabgcmälde in der Ueberlieferung er-

wähnt; P. Sticotti, Zu griechischen Hochzeits-

gebräuchen; F. v. Luschan. Ueber den antiken

Bogen (Taf. X Relief aus Sendschirli); W. Ku-
bitschek, Marsyas und Maron in Kremne (Pisi-

dien); F. Imhoof-BIumer, Die Prägortc der

AbbaTter, Epikteter, Grimenothyritcn und Temeno-
thyriten; A. Körte, Das Alter des Zeustempels

von Aizanoi (Taf. XI) [Die am Tempel selbst an-

gebrachten Inschriften weisen dessen Erbauung
zweifellos in die Zeit Hadrians, erheblich später

als bisher angenommen.]; E. Kalinka, Weih-
geschenk und Ehrenbasis des Sex. Vibius Gallus;

F. Hill er v, Gaertringen, Anthister [Ein neu-

cntdccktcs Fragment einer schon von Ross ver-

öffentlichten theraeischen Inschrift lehrt uns einen

Verein zum Kult des Anthister, ursprünglich Bei-

name des Dionysos, kennen.]; S. Bug ge, Zur

Xanthos-Stele; E. Hula, Nikeinschriften; A. Wil-

helm, Zwei griechische Inschriften; H. Swo-
hoda, Zur Verfassungsgeschicbte von Samos;

Th. Gomperz, Eine Schülerliste der neueren

Akademie (Taf. XII: Herkulanischer Papyrus

Nr. 1021); E. Szanto, Zum lykischen Mutter-

recht; A. v. Premerstein, Das Troiaspiel und

die tribuni celerum; E. Nowotny, Ein norisches

Militärdiplom des Trajan; F. Bulic, Wo lag

Stridon, die Heimath des Heil. Hieronymus?; A.

Frhr. v. Lud w igstorff, Ein Porträtkopf aus

Carnuntum; E. Bormann, Cn. Domitius Calvi-

nus; C. Patsch, Der Landtag von Moesia Supe-

rior; A. Zingerle, Ueber ein paar neuere rö-

mische Funde und die Maiafrage; F. Cumont,
Masque de Jupiter sur un aigle eploye, brönze
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du Musee de Bruxelles; E. Maionica, Zwei

Statuen vom Grabmale der Feronienses Aquato*

res in Aquileja; C. Sitte. Geber die Bemalung

liguraler Plastik im griechischen Alterthume; H.

Thodc, Andrea Castagno in Venedig. Die

letzten Seiten enthalten die Erklärung der Kopf-

leisten und Vignetten . unter denen sich sehr in-

teressante Stücke befinden, z. Th. beigesteuert

von R. v. Schneider und F. Winter.

Besonderen Dank und Anerkennung verdient

die mühevolle Thätigkeit von K. Masner, dem
die Redaktion der Festschrift an vertraut war.

Rostock. G. Körte.

Notizen und Mittheilungen.

Ignoramus, Eine neue Ethik. Berlin, Rud, Moese,
1897. 22 S. gr. 8“. M. 0,60.

„ Ignoramus“ nennt der Vf. sich auf dem Titelblatt.

Mit Recht, denn in der Geschichte der Philosophie weiss
er verzweifelt wenig Bescheid. Sonst könnte er nicht

Gedanken, die schon oft viel besser und tiefer begründet
(trotzdem freilich widerlegt!) sind, als »eine neue Ethik*
proklamiren. Es ist die alle längst nbgethane Anschau-
ungsweise: erst Chaos und Kampf Aller gegen Alle.

Dann erwacht „eines schönen Tages ein kluger Ueber-
mensch zum Dasein“. Er gründet ein Reich und „schafft*

den Staat. — Letzte Triebfeder aller Handlungen ist der
Egoismus; altruistische Triebe und Motive giebt es ur-

sprünglich nicht. Erst aus dem Egoismus entwickeln
sic sich allmählich. Das ihm entstammende „Leiden mit
Anderen* und die Folge davon: das „Mitleid“ bilden
die Grundlage aller moralischen Triebfedern. So sucht
der Anonymus Schopenhauer und Helvetius zu verbin-
den. — Im Citiren will er sich nach S. 6 die äusserste
Reserve nuflegen. Das ist auch geschehen. Denn von
den 17'/j Druckseiten des Textes stammen nur 5 Seiten
aus Schopcnhnuer.

Kiel. Erich Adickcs.

Pro Finlandla. Unter diesem Titel erscheint gegen
Mitte dieses Monats (Verlag von O. Mertz. Berlin.
Preis M. 16) eine Facsimitc-Ausgabe der vor einigen
Monaten an Kaiser Nikolaus II. gerichteten internatio-
nalen Adressen , in denen die hervorragendsten Ver-
treter des europäischen Kulturlebens ihre Sympathien
für das in seiner Kulturentwicklung so schwer be-
drohte finnlündische Volk Kundgaben.

In den dem Reichstage vorgelegten Rcichshaus-
hnltsetot für 19C0 sind für wissenschaftl. Unter-
nahm gn die folgenden Summen eingestellt worden als
einmalige Ausgaben: für d. internat. Bibliographie d.
Naturwissenschaften 15000 M., für d. Herausgabe c.

Werkes üb. d. Sixtin. Kapelle in Rom 10(00 M. , zur
Erforschg u. Aufdeckg d. Limes romanus 20000 M.,
zur Bcarbcitg u. Verüffentlichg d. Ergehn, d. Tiefsee-Ex
pedit. 300(0 M., zur Llnterstützg für d. Herausgabe v.
Vcröffentlichgn auf dem Geb. d. Erziehgs- u. Schul-
wesens 30010 M., als Zuschuss zu den Kosten d. Aus-
rüstg c. Südpolarcxpcdit. 350000 M., zur Untcralützg für
die Herausgabe c. Werkes üb. d. dtsche Bauernhaus an
d^ Verband dlscher Architekten- u. Ingenieurvereine
loUOOM. Als fortlaufende Unterstützgen: für das gcr-
man. Museum in Nürnberg "0000 M., für die Monumente
Germ. hist. 62 100 M., für das röin.-german. Museumm Mainz 300UO M.. für die leopold.-kerolin. Aked.
dtscher Naturforscher 4000 M.. Tür die internat. Erd-
messg 6(XX) M. und für die Erdbebenstation in Strass-
bürg 3000 M. Im Etat des Auswärtigen Amtes für die

archäolog. Rcichsanstalten und zur Förderg der röm.

german. Alterthumsforschg in Dtschld 143200 M., zu den

Kosten des oriental. Seminars 62000 M., an die zoulog.

Stationen in Neapel und Rovigno 60000 M.; zur Für

derung altertbumswisscnschaftl. Arbeiten in Aegypten

10000 M. , zur Förderg der auf Erschliessung Zentral

afrikas und anderer [.ändergebiete gerichteten wissen-

schafft. Bestrebungen 200 000 M., für die von Robert

Koch geleitete Malaria Expedition 60000 M., für ein In-

stitut für Tropenhygiene in Hamburg 20500 M.

Die Urkundensammlg d. Bibliothek d. oriental

Seminars zu Berlin ist vor Kurzem durch e. Sammlg

russisch. Privaturkunden; die Handschnftensjuwnh'

durch c. seltenes arab. Werk üb. malekitisch. Recht, e.

Geschenk d. dtsch. Vicekonsuls E. Labi in Tripolis, be-

reichert worden.

Die Markusbibliothek in Venedig mit ihren

400.000 Banden u. 12,000 Handschriften, für die sich

d. Palazzo Ducale, der sie bisher barg, nicht als sicher

genug gezeigt hat, wird in d. Gebäude d. venezian.

Handelskammer übergeführt werden.

An d. Univ. Heidelberg hat sich c. aus Professoren

aller Fakult. bestehender Ausschuss f. Volkshoch-

schulkurse d. Univ. Heidelberg gebildet. Anlass

hierzu hat d. Bitte d. Mannheimer Arbeitervereine um

Mithilfe bei d. Errichtg sog. Volkshochschulkurse io

Mannheim gegeben; doch will d. Ausschuss auch An-

suchen aus anderen Städten Folge leisten.

Die Erben d. Inhabers d. Kopenhagener Firma J. P.

Suhr & Sons haben bei deren IfiOj&hr. Bestehen d.

dänischen Gescllsch. d. Wiss. c. Schenkg von

100.000 Kronen gemacht, deren Zinsen zur Förderg d.

Zwecke d. Gescllsch. benutzt werden sollen.

Gelehrte Gesellschaften und Vereine.

ln d. Winckclmanns* Festsitzg d. Archäolog* Gesell-

sekaft zu Berlin hielt d. Festvortrag Hr. F. Frh. Hillcr

v. Gacrtringcn üb. d. Ergebnisse s. diesjahr. Aus-

grabgn auf d. Insel Thera; Hr. Diels sprach üb. e. im

2. Bde d. Oxyrhynchus Papyri v. Grenfell u. Hunt ver-

Öffentl., für d. Chronologie d. gricch. Künstlergescfc.

wichtige Olympiatafel.

In d. Dezcmbersitzg d. Berliner Mistor. Gesellschaft

hielt Hr. E. Berner e. Vortrag üb. d. Regcntsch. Kais.

Wilhelms I. in d. J. 1858 u. 1859.

In d. Sitzg d. Vereins /. Votkskde zu Berlin aa

15. Dczbr. hielt Hr. Carl Frey e. Vortrag üb. d. W&-

Darstcllg Christi von d. ältesten Zeiten nn.

Personaichronik.

Ernennungen, Auszeichnungen usw.

I. An Universitäten usw. Ord. Prof, an d. c'.gl-

theolog. Kakult. d. Univ. Wien, Dr. E. Sellin von

theolog. Fakult. d. Univ. Leipzig zum Ehrendoktor^

nannt. —
- Kaplan Dr. Schulz in Braunsberg nls ly'

doz. am Lvceum Hosianum habilitirt. — .

prof. Dr. Joseph Führer in Bamberg zum Ehrenims--

d. Socictä Siciliana per la storia patria ernannt.

d. Nationalökon. a. d. Univ. Freiburg i. Schw. *

Büchel z. Direktor d. stntisL Amtes d. Stadt 1

,

ernannt. — Amtsgcrichtsrath u. Lehrer a. <*• *§*•. .

nkad. Eberswalde Dr. Otto Dickel z. aord
‘ u

‘

‘

r

d. jurist. Fakult. d. Univ. Berlin ernannt. — 0

prof. a. d. Univ. u. Staatsanwalt am Oberlandes*«*

in München, Dr. Heinrich Hnrburger zum

lnndcsgerichtsrath ernannt.

II. An Gymnasien usw. Zu Direktoren

Oberl. Dr. Bötticher vom Luisenstädt. Gymn. i

^
am Gymn. in Wnldenburg i. Schl.; Dir. Harn

Gymn. in Speyer am alten Gymn. in Wurzöurg, ^
Dr. Degenhart vom Luitpold -Gymn. in Mun
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Gymn. in Speyer; Lehrer Haussner vom Progymn. in

Oettingen am Progymn. in Nördlingen.

Todesfälle:

Dr. jur. et phil. Max Lange, fr. Mitinhaber d. Ver-

lagsbuchhdlg Otto Spamer, am H. Dezbr., 67 J. alt, in

Leipzig; der Afrikaforschcr Privntdoz. Prof. Dr. Philipp
Paulitschke, 45 J. alt, in Wien.

Neu erschienene Werke,
im Dezember bei der Redaktion cingclicfert.

Angeli, M. v., Altes Eisen. Intimes aus Kriegs- u.

Friedensjahren. Stttg., Cotta Nf. M. 4.

Döbel i, Marie, Schlichte Weisen. Gedichte. Zürich,

Caesar Schmidt. M. 1,60.

Ebhardt, F., D. Gemsenkaiser. Epische Dichtg.

Ebda. Cts. 80.

Flaischlen, C., Aus d. Lehr- u. Wanderjahren d.

Lebens. Gesamm. Gedichte, Brief- u. Tagcbuchblätter.

Brl., Fontane. M. 3.

Frey, A., Conrad Ferdinand Meyer. S. Leben u. s.

Werke. Stttg., Cotta Nf. M. 6.

Grierson, G. A., Essays on Ktymlrt Grammar. Lon-

don, Luzac & Co. Sh. 13. 6 d.

Grimm, H., Leben Michelangelos. 13. Lief. Brl. u.

SUtg., Spemann. M. 2.

Grimm, J. u. W., Dtsches Wtb. X, 2. Lpz., Hirzel.

M. 2.

Grub er, Chr., D. Ries. E. geograph.-volkswirthsehaftl.

Stud. [Kirchhoffs Forschgn z. dtsch. Landes u. Volks-

kunde. XII, 3.] Stttg., Engelhorn. M. 10,50.

Hase, K. V., Kirchgescb. Lief. 10. 12. Aufl. Lpz.,

Breitkopf & Härtel. M. 0,50.

Hecker, O. , Neues dtsch-ital. Wtb. I: Ital.-Dtsch.

Brnschw., Westermann. Geb. M. 3.

Henneguy, F., Le Sphinx (Paniheia — Miriam —
Tcnella). Paris, Alcan. Fr. 3,50.

Holmes, T. R., Caesars Conqucst of Gaul. Lond.,

Macmillan. Geb. Sh. 21.

Horneffer, E. , Nietzsches Lehre von d. ewigen

Wiederkunft u. deren bisherige Veröffentlichung. Lpz.,

Naumann.
Jespersen, O., Fonetik. III. II.: Den specielle Dels

Slutning. Koph., Schuboth.

Koser, R. ,
Kg Friedr. d. Gr. II. Bd., I. Hälfte.

[Biblioth. dtsch. Gesell., hgb. v. H. v. Zwiedineck-Süden-

hörst.] Stttg., Cotta Nf. M. 4.

Mag ui re, T. M. , Outlincs of Military Geography.

[Cambridge Geograph. Scrics.] Cambridge, Univ. Press

(Lond., Clay & Sons). Geb. Sh. 10. 6 d.

Müller, J., Jean Paul- Studien. Münch., Lüneburg.

M. 2,80.

Okasaki, T. ,
Gesch. d. japan. Nationallitt. Lpz.,

Brockhaus. M. 5.

Ompledu, G. Frh. v., Eysen. Dtscher Adel um 1900.

Roman. 2 Bde. Brl., Fontane. M. 10.

Posse, O., Handschriften-Konservirg. Drcsd., „Apollo“.

M. 2.

Pozzi-Escot, M. E., Analyse microchimique et spec-

troscopiquc. [Encyclopedie scientiliquc des aide-memoire,

p. p. l.eaute. Scction de l’Ingenieur.] Paris, Gauthier-

Villars (Masson et Cie). Fr. 2,50.

Psalmen, D. ,
übs. v. B. Duhm. [D. poet. u. pro*

phet. Bücher d. A. T.s. Uebersetzgn in d. Versmaassen

d. UrschrifL II.] Freiburg i. B., Mohr (Siebeck). M. 2,50.

Roloff, G., Napoleon I. [Vorkämpfer d. Jahrh. 3.)

Brl., Bondi. M. 2,50.

Schill, E., Anleitg zur Erhaltg u. Ausbesserg von

Handschriften durch Zapon • Imprägnirung. Dresden,

„Apollo“. M. 0,60.

Schlaf, J., D. dritte Reich. E. Berliner Roman. Brl.,

Fontane. M. 5.

Stangen, E.. Von d. Lotos-Insel. Gedichte. Zürich,

Caesar Schmidt. M. 1.

Tagebücher, D., d. Grafen August v. Platcn. Hgb.
v. G. v. Laubmann u. L. v. Scheffler. II, IW. Stttg-,

Cotta Nf. M. 18.

Volkskde, Sachs. Unt Mitwirkg v. Dcichmüller,

Dünger, Ermisch u. A. hgb. v. R. Wuttkc. Dresd., Schön-
feld. Geb. M. 10.

Zola, E., Fruchtbarkeit. Roman, übs. v. L. Rosen-
zweig. Stttg., Deutsche Verlagsnnstolt. M. 6.

Zeitschriftenschau.

Theologie und Religionswissenschaft.

Dtsch.-evgl. Blatt. 24, 12. A. Wünsche, D. alt-

testamentl. Geschichtsdarslcllg in d. bildend. Kunst. —
Erinncrgn an d. letzten Lebenstage u. d. Tod Schlcier-

machers. — Tredc, D. Besessenen. Zur Gesch. d.

Marienkultus.

Neue kirchl. Zlschr. X, 12. W. Schmidt. Zur
Echtheitsfrage d. Nicaeno-Constantinopolitanum. — K.

Kr ober, D. Schliessg e. rechtl. Verbandes d. dtschen

evgl. Landeskirchen, nicht e. dringendes Zeitbedürfniss,

sondern c. drohende Zeitgefahr. — Kahl, D. bayer.

Landeskirche im 19. Jh.

Zlschr. /. Theot. u. Kirche. IX, 6. A. Burck-
har dt, Aus d. mod. systemat. Thcol. Grossbritanniens

(Schl.). — A. Hering, D. Idee Jesu vom Reiche Gottes

u. ihre Bcdtg f. d. Gegenwart.

Revue tfenediclinc. Novembrc. U. Berliere, Les

origines de la congrcgation de Bursfeld. 111: Lettres

inedites de Mabillon. — H. Ga iss er, Le Systeme mu-
sical de FEglisc grccque. III.

Theologisch Tijdsckrift. 33, 6. J. R. van Kooy,
De dogmatiek van Dr. Bavinck. III. — W. Meyer,
Jan Bredcnburg de oude, over den grond der reformatie.

The Expositor. Dcccmber. W. Lock, The Sheep

and the Goats. — B. W. Bacon, A Criticism of the

New Chronology of Paul (concl.). — W. M. Ramsav,
Mr. Lewin and Prof. Bacon on the Passover. — J.

Lai d law, Richard Rothe, of Heidelberg. — J. M. Gib-
son, Apocalyptic Sketches: II. The City of God. 12.

The Pnradisc of God.

Philosophie und Pädagogik.

Vierteljahrsschr. /. msscnschajtl. Philos. 23, 4.

E. Posch, Ausgangspunkte zu e. Theorie d. Zeitvor-

stetig. IV. — A. Dünges, D. Zelle als Individuum. —
A. Vierkandt, Bemerkgn zur Frage d. sittl. Fort-

schritts d. Menschheit.

Revue philosophique. Decembre. F. Paulhan,
L’analyse et les analystes. — Payot, L’education du

caracterc. — G. Richard, Philosophie du droit.

The American Journal of Psychology. XI, 1.

M. Bentley, The Memory Image and its Qualitative

Fidelity. — V. F. Moore, The PsyehoL of Hobbes and

its Sources. — F. An ge 11 and H. Hnrwood, Experi-

ments on Discrimination of Clangs for Different Inter-

vals of Time. — W. S. Small, Notes on the Psychfc

Development of the Young White Rat. — Marion H.

Carter, Romanes’ Idea of Mental Development. —
H. O. Cook, Eluctuation of the Attention to Musical

Tones.

Revue de Melaphysiquc et de Morale. 7, 6. Ch.

Dunan, Dctcrminisme et Contingence. — B. Russell,

Sur les axiomes de la Geometrie. — E. Le Roy, Science

et Philosophie (suite). — D. Parodi, La Philosophie

de Vacherot (fin). — A. Naville, Pour l'histoire

A propos de MM. Goblot ct Milhaud. — E. Chartier,

Matcriaux pour une doctrinc Iaique de la sagesse: Va-

leur morale de la joie d’apres Spinoza.

Zlschr. f. d. evgl. Relig.-Unierr. XI, I. R. Windel,

lieb. d. Bezichgn zw. d. dtsch. u. d. Relig.-Unterr. —
Würtcmberg, Adventslicder. — Decke, Wie wecken
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und stärken wir in d. Jugend uns. höh. Lehranstalten,
besond. in d. gereifttfren

, d. evgl. Bewusstsein ? —
Oennrich, Inspiration u. Autorität d. hl. Sehrift in

d. neuer. Theologie. — Paschmann, Zur Reform d.
gegenwärt, Konttrmationspraxis.

Pädagog. Sind. XXI, 1. M, Lobsien, Ueb. d,
Grundlagen d. Rechlschrcibuntcrrichtes. — VV. Reu-
schert, Vom Einfluss d. Ccscllsch, auf d. psychische
Entwlckelg d. Individuums, — A. Bliedner, Cerhart
Hauptmann u. d. dtschc Schule. — A. Rüde, D. Her-
bartsehe Pädagogik in d. Litt. — H. Rüssner, 1).

Heranbildg v. Lehrern f. d. höh. Schulen in Amerika.
Zischr. f. i. Gymu.-Wes. Novbr. H. Borbein.

D. höh. Schulen Dtschlds in amerikan. Belcuchtg. —
Lillerar. Berichte. — G. ilaehnel, Bemerkgn zu Hör.
Epist. I, 1, fjO. 61. S. Schäfer, D. 3. Vcrsnmmlg
d. .Freien Vereinigg d. Lehrer an d. höh. Schulen im
Ceb. d. Nahe u. d. mittl. SnarV — Jahresberichte: H.
Meusel, Caesar (Schl.); G. Andrcsen, Tacitus mit
Ausschi. d. Germania.

Zischr. f. d. öslerr. Gynm. 50, II. VV. Du-
schinsky, Ueb. d. Quellen u. d. Zt. d. Ablässe v
Grillparzers Esther. - Litterar. Anzeigen. — A. lieb-
hann, Zu uns. Schulausgaben dtschcr Klassiker. — J.
Oehier, E. Schülerfahrt nach Wien.

„
Pfvtt' in/ental. de lF.nseignement. 38, II. M.

Courant, De Futilite des etudes chinoises. — J. Tan-
ncry, Discours prononce i l'inauguration de la fonda-
tion umvereitaire de BellcviUe. — Vayssiere, I.a chaire
de Zoologie agricolc de Marseille. - Lcs certiflcuts
d'etudes superieures dans ies Facultra des Sciences des
Umvv. frany. en 1807/98.

Philologie und Lltteraturgeschlchte.

OrUHtalist. Litt,Zig. 11,7. H. Grimme, Strophen-
artige Abschnitte im Ecclesiasticus. — W. Max Müller,
D. Berliner Stele e. fremden Söldners aus Teil Amarna’

er8C,b
lJ

C> Prinz 'P d - ägypt. Hieroglyphen-
aiphabeu. - H. Winckler. D. Kxpodit. d. Wiener
Akad. d. V\ iss. nach Südarabien. — VV. Spiegelberir

u' S* ” ArS““., d ' ''»P-'™5 Harris. E. Vermuthg.
—

’

'lul,er
' Zinn bei d. alten Acgyptcrn. —

10. M. Hartmann. Islam. Gesellschaften. — wbp, egelberg u. W. Max Müller, D. Emhauptg im
alten Aeppten _ w. Max Müller. Neues semit.
Sprachgut aus Spiegelbergs Hieratic Ostraca and Papyri.

r\J:fr,
SlUd- L J - Koch

- Krit Bemerkgn zurGlobe edition v. Chauecrs Werken. - K.D. BülbrincZur alt- u. raittclengl. Gramm. — K. Lu ick, D. Up’sprg d. neucngl. ai-, an -Diphthonge. — E. KocodeI

v lions ofpet
e

rL
d
h
C
-
r “ff 1 SpCnSer Zü«es<hrick"en

ger,'T WcndtschenSÄ"
.

Pwuc dcs langnes romanes. Mai-Juin. A. Vidal
Lra Statuts et lcs coutumes de la commanderie de Saint’

p. Chassary. Oh! poumjue. -1
j. Angiadc Notice sur un livre de comptes de l'eglisede bournesfAude, - !'. Cas.ets, I dodici canti,

1

P„pee romanesque du XVI« siede (suite).

Anglia. 22, 2. 3. H. Kraeger, Carlvle's Stelle

Tucrece -
S
Tm“’ b“; "i,

w Ew, 8. Shakespeares
.Lucrece. E. Iittcrarhisl. llntersuchg. II — E PHammond, l.ydgates Mumming at Hertford _
G. H.mpl Old English C, ÖG e?c. — ^T^iciTZur 1 extkritik d. Spiele v. York.

*

W “wet z U,hTf
SP,1,cht " t-iU. XXI, 5 u. 7.

I n.ik ’ v .
amc *u* Anlass neuer. Schriften. —

J- Belhge, Zur Technik Molieres.

J \ä‘ÄiZ
,UUrair‘ de la France. VI. 4

- p d-E.Uä!!Tl
C" Am«r'4uc - Verde et lict.o,,.'

Rousseau - M k'i

11 aul°*r“Phc '»edit de Jean-JacquesKousseau. - M. Sour, au, Le Roman de CasimüDe-

lavigne. dapres lcs mss. de la BibliothC-quc du Havre— P. Toldo, La Comcdie fran^aise de la Renaissance
(suite). — P. Bonnefon, Une question de patemie
litteraire. Le rondeau contre Bcnserade. — V. Giraad,
Kontribution a une bibliographie des oeuvres de Renan.'— G. Paris, Les correspondants du duc de Noailles.

Geschichte.

Revue hisiorique. Novcmbre-Deccmbre. A.Luchaire,
Saint Bcrnard. Fr. Kabbe, Une societe secretc ca-
tholique au XVII* siede: lcs Annalcs de la Compagnie
du Saint sacrement. — A. Brette. Papiere et correspon-
dancc du prince Emmanuel de Salm-Salm pendant la

Revolut. franf. (fin).

Historisk Tidskrift (Stockholm). 19,3. C. Hallen-
dorff, Anmiirkn ingar öfver G. Adlerfelts Histoire Mil:

taire de Charles XII. — S. Ambrosiani, Om Konunga-
valet i Svcrige under den äldrc medeltidcn. — E. Hilde-
brand, Mäns Svenssom Some och Pedcr Skram;

Gustaf Vasas sista la! tili ständerna. - A. Äkcrblo«.
Hcimskringltts framställning af förkällandet mcllan Olef

Sköfkonung och Olof den helige. — K. Stjerna, Püf-

vebrefvet om sankt Eriks KorstAg. — A. Stille, Oe
plntsen for träffningen vid Näs 18/2 och for slaget vid

Hclsingborg 28/2 1710.

Geographie, Länder- und Völkerkunde.

Annales de Geographie. 15. Novcmbrc. W. M.

Davis, La peneplame. II. — E. de Mastonne, t'ne

cxcursion de geographic physique dans le Morvan et

l'Auxois. — G. Bigourdnn. La Carte de France,

dapres l’ouvragc du coloncl Bcrthaut. — A. Oppel,

Ameriquc et Amcricains. I.

Revue de Geographie. Novembrc. A. Monscgur,
Ktude sur la provincc de Constantine (suite). — P- Ibos,

Le» droits de la France au Siam (suite). — P. Barve,

La Chine entr'ouvcrte. La perfectrbilite. — G. Regels-

perger, Le mouvement geographique. — M. A. Le-

blond. Mahc de la Bourdonnais (suite). — M. Schwab,
Le douzieme Congrcs des Orientalistes, Rome, 1899. —
Congres des Socictcs savantes, Toulouse, *1—8 Avrd

1899 (fin).

Staats- und Rechtswissenschaft

Mitthlgn d. Internat. Kriminalist. Vereinigg-

VIII, I. P. D. Montero, D. Uebertretgn im bestehend,

span. Recht. — P. Poustoroslew, Determination de

la nature des contraventions. — S. Reichard, D. Leber-

tretgn. — 1.. Kahn, Des contraventions de police: de-

finition
, repression, procedure. — E. de Balogh n.

A. Le Poittcvin, L'instruction contradictoire.
—

A. Nicoladoni u. Fcisenberger, Einfluss d. Greisen-

alters auf d. Kriminalität. — L. Gruber, D. internaL

Bekämpfg d. Mädchenhandels. — L. Fayer, D. Ppliz«i*

übertretgn. D. Dreitheilg.

Zischr . /. d. gesammle Staatswisscnsch. to, L

K. Buchenberger, Oesterr. Agrarpolitik seit d. Grund

entlastg. — F. Pa bst, Zur ßescitgg d. Komirunel-,

Grund- u. Gebäudesteuer. — 0. Gerlach, Kants Ein-

fluss auf d. Sozialwissensch. in ihr neuest. Entwicklg-

— Frz. Schmid, Zur Auslegg d. Art. 5 d. Rcichsver-

fassg. — A. Schaffte, D. Friedenskonferenz im Haag.

Beilr. zu e. soziahvissenschaftl. Theorie d. Krieges.

Soziale Praxis. IX, 9. E. Franc ke, Nach zwei

Fronten. - 9. 10. M. v. Schulz. Zum Entwurf d. Ge-

werbegerichtsnovelle. — 9. Schalhorn, D- Kündigg d.

gcwerbl. Arbeitsverhältn. — H. Krieger, Zur Frage

Schulärzte. — 10. K. Thiess, Ländl. Sozialpolitik ü.

Genossenschaften in Kurhessen. — 11. E. Franc ’Ci

D. erste Schritt zum Ausbau d. Koalitionsrechtes.
— -•

Fuld. E. Trutzgesetz f. d. Bühnenangcstellten.
—

Locw, Hand- u. Maschinenarbeit. — van Zan cn,

UnfallversichcrgsVorlage in d. Niederlanden. — Li* L -

Baugenossensch. u. Wohngsinspektion.

1

I
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Revue de Droit international et de Legislation
cotnparee. 31, 4. J. de Louter, L’Angletcrre et la

republiquc Süd-Africaine. — H. Brocher de la Fle-
che re, La contrebande de guerre n l’Institut de droit

internal. — H. C. R. Lisboa, Exterritorialite et immu-
nitcs des agents diplomatiques. — Convention franco-

beige sur la compctcncc judiciaire ct Lexecution des ju-

gements. — E. Nys, Hist, du droit. Les Six Nations.

Kunstwissenschaft.

Jahresh. d. österr. Archäolog. Institutes zu Wien.
II. 2. P. Herrmann, Neues zum Torso Medici. —
A. v. Domaszewski, D. polit. Hedtg d. Trajansbogens
n Bcnevent. — F. Studniczka, E. neue Athletenstatuc

Polyklets? — G. Treu, Zur Entstehg d. Akroterien u.

Antefixe. - R. v. Schneider, Griech. Wurfscheibe aus
Sicilien. — E. Groag. Sulpicia Drvantilla. — W. Ku-
bitschck, D. Münzen Regalians u. Dryantillas. — A.
Wilhelm, Simonideische Gedichte, E. Brief d Kaiserin

Plotina. — G. F. Hill, Priester Diademe. — 0. Brenn -

dorf, Porträtkopf d. Platon; Dreifussbasis in Athen.

Gazette des Beaux-Aris. Novembrc. 0. Merson,
A propos de quelques grandes oeuvres disparnes de

Charles Le Brun. — E. Müntz, A travers ia Souabc.
— H. Bouchot, Dcux epreuves de la „Petite tombe“
de Rembrandt. au Cabinet des Estampes ä Paris. —
Emilia F. S. Dilke, Chardin et ses oeuvres ä Potsdam
ct ä Stockholm (fin). — E. Bcrtaux, Autour de Dona-
teile: une nouvelle hist, de la sculpture llorentine (lln).

— A. Renan, Gustave Moreau. V. — Ch. Saunier,
Les conquctcs artistiques de la Revolution ct de l'Empirc

ct les Reprises des Allics cn 1815. VI.

Allgemeines.

Berichte üb. d. Verkündigen d. kg!. Sachs. Gesellsch.

d. XViss. zu Leipzig

;

Math.-phys. CI., Bd LI, 3. Haus-
dorff, Analyt. Beitr. z. nichteuklid. Geometrie. -

Maver, Nachtr. z. d. Note „Veb. d. leb. Kraft d. d.

plötzl. Stoße in e. System materiell. Punkte erzeugt. Ge-

schwindigkeitsändergen“. — 4. Staude, D. Rcyc'sche

Axencomplex d. Flächen 2. Ordng. u. d. permanent
Verticalaxen b. d. Rotation e. schweren Körpers um c.

festen Punkt. — Mayer, Ueb. d. Aufstelig d. Diff.«

glcichgen d. Bewegg f. reibgslose Punktsysteme, die Be-

dinggsungleichgcn unterworfen sind. — Mayer, Z. Re-

gulirg d. Stössc in reibgslosen Punktsystemen.

Preuss. Jahrbb. Dezbr. H. Gailwitz, Vom deut-

schen Gott. — A. Wirth, D. Lage , in Indien u. Iran.

— A. Frh. v. Gleichen • Russ wurm . D. Pllicht zur

Schönheit. — P. Rohrbach, Sven Hedins u. Landors

Reisen in Inncrasien.

Dtsche Revue. Dezbr. R. Werner, Unsre Zukunft
liegt auf d. Wasser. — Ed. Hevck, D. Summe d. 19.

Jh.s in ötTentl.- geistiger Bczichg. — J. Lewinsky,
Ludw. Anzengruber, d. Lehrer s. Volks. — M. Nor-
dau, Zeitfragen. Völkersympathien. — IL Schiller,

D. alte u. d. neue höh. Schule. — C. Pelmann, D.

Irrenfürsorge am Ausgange d. 19. Jh.s. — P. Bigelow,
E. Abend in Madrid. — Luise Lüdemann, Frag-

mente aus d. ungedruckten Tagebuche e. Grossfürstin

v. Russld (Schl). — Graf v. Greppi, Erinnergn e.

alten Diplomaten. II. Wien, Septbr. 1842 bis Juni 1843.
— W. H. Rattigan, D. Zukunft Transvaals. — M. v.

Brandt, D. Transvaalfrage vom dtsch. Standpunkte.
— M. zur Megede, Utterar. Revue.

Dtsche Rundschau. 26, 3. P. Bailleu, D. Schlacht

von Auerstedt. Eigenhänd. Relation Kg. Friedr. Wilh. III.

— J. v. Verdy du Vernois, Im Hauptquartier d. II.

(schles.) Armee 1866 unt. d. Oberbefehl Sr. Kgl. Hoh.
d. Kronprinzen Friedr. Wilh. v. Preuss. III. Vcrsammlg
d. 11. Armee a. d. Elbe. — Frau v. Krüdener. (Schl.)

— P. Hevse, Jugenderinnergn. II. Kg. Max u. d. alte

Münch. II. (Forts.) — Marie von Bunscn, Allerhand

Briefe. I— X. — E. Zeller, Ludw. Uhland betreffend.

E. Brief a. d. Herausgeber. — H. Hüffer, Zu Heines
Geburtstagsfeier.

D. Nation. 17, 9. A. Stern, D. Leben d. Gen.-

Feldmarsch, von Boyen. — B. Minzes, Zum 20jähr.

Jubiläum d. Fürstenth. Bulgarien. — E. Heinemann,
D. Tantiemen im neuen Aktienrecht. — G. A. Pollak,
Unglückl. Kinder. — B. Rüttcnaucr, John Ruskin. —
10. H. Dohrn, Insektenwandergn zw. Dtschld u.

Nordamerika u. ihre wirthschaftl. Bedeutg. — W. Bol in,

D. Bedeutg d. Evglienmoral. — A. Geiger, E. neuer

Till Kulenspiegel.

Blackwood's Magazine. November. G. F. R. Hen-
derson, Some Maxims of Napoleon. — J. Buchan,
The Far Islands. — G. A. Street, Byron — to 1816.

— Ncill Malcolm, On Service in the Uganda Protcc-

torate. — J. Conrad, Lord Jim. — A. Griffiths,
A New Carriage on an Old Road. — Mrs. A. S. Bogd,
A Soulh-Sea Arcadv. — A Siberian Adventure. — H. G.

Pars ns, The new Australian Commonwealth and the

Privy Council.

The Dublin Review. Oclober. The Bishop of
Clifton, Robert Aitken. — La Comtesse de Cour-
son, A great french Convent-School before the Revo-

lution. — E. Jackson, The Oxford Movement. — D.

Moncrieff O'Connor, The Renascence of Catholicism

in France. — C- Aterne, Physical Science v. Matter

and Form. — B. Camm, The Abbot Tosti. — M.
Barrett, Scottish Bcncdiclinc Houscs of the Fast. —
CI. Little, Iceland and the Farce Islands. — W. H.

Kent, The Making of Frcnch Literaturc.

Revue critique. 33, 47. W. Max Müller, D. Lie-

bespoesie d. alten Acgvpter. — Heronis Alexandrini

Opera quae supersunt omnia. Vol. 1. Hgb. v. Wil-
helm Schmidt (s. DLZ. 1899, Nr. 29). — E. Renan,
Etudes sur la politique religieuse du regne de Philippe

le Bel. — D. Briefwechsel v. G. W. Leibniz mit Mathe-

matikern, hgb. v. G. J. Gerhardt. I. Bd. — A. Lo-
quin, Lc prisonnier masque de la Bastillc. — J. Kont,
Lessing ct LAntiquitc. — F. Engerand, Angc Pitou,

agent royalisle el chanteur des rues (1767— 1846). —
A. Montier, Robert Lindet. depute ä l'Assemblce legis-

lative et ä In Convention, nombre du Comite du Salut pu-

blic, ministre des Finances. — E. Roth, Perrochel et

Masscna, l'occupation fran^aisc en Helvctic. —* P. M. Des-
märest, Quinze ans de haute police sous lc Consulat

ct LEmpire. Edition annotee p. L. Grasilicr. — E.

Faguet, Flaubert. — L. Decle. Trooper 3809. A Pri-

vate soldier of the Third Republic. — 48. R. H. Brown,
The Land of Goshcn and the Exodus. — Zacher,
Aristophanesstudien. 1 (s. DLZ. 1899, Nr. 48); J. van
Leeuwen, Aristophanis Nubes; C. E. Graves, The
Clouds of Aristophancs. — Ad. Bauer, D. Forschgn

zur griech. Gesch. 1888— 1898. — F. Ferrere, La

Situation religieuse de l'Afrique romaine depuis la tin

du lV e siccle jusquVi l’invasion des Vandales (429).

— S. R. Driver, E. A. Gardner, F. Griffith, F.

Haverfield, A. C. Headlam, D. G. Hogarth,
Authority and Archaeologv sacred and profane. — L.

Leger, L'Evangelinire slavon de Reims, dit: Texte du

sacre. — A. Lods. L'edit de Nantes devant le Parle

ment de Paris. — E. Pavie. La guerre entre Louis XIII

el Marie de Medicis, 1619—20. — G. Desdevises du

Dezcrt, I.'Espngne de LAncien Regime: les Institution«.

— L. Campi, La contre-revolution de 1799 ou les

aventures mcrveilleuses de quatre Corscs dans lc

rovaume de Naples. — Hollender, Le siege de Phals-

bourg cn 1870. — C. de Lollis, Gcrardo Hauptmann

e Lopera sua litteroria. — 49. K. Sethe, D. altägypt.

Verbum im Altägypt., Neuägypt. u. Koptischen. I.
—

G. de Sanctis. ’A*frk, Storia della Rcpubl. Aten. —
E. Pctersen, Tajans dakischcr Krieg nach d. Säulen-

relief. I. — C. Weich ardt, Pompei avant sa destrue-
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lion. Keconstilution de ses tcmples et de Icur environs.

— G. Landgraf u. C. Wey man, Novatians Epistula

de cibis iudaicia (s. DLZ. 1S99, Nr. 47). — Duc de

Broglie, Saint Ambroise. — E. de Fave. Clement

d'Alexandrie. — A. Coutaud, La Pedagogic de Rabe

lais. — P. Cachon. Quelques prelimmaires de la Re*

vocation de l’Edit de Nantes en Languedoc, IW) 1 — 1685.

— F. T. Perrens, La litt. Iran*;. au XIX c siede; P.

Robert, Les poctcs du XIX C siede. — H. Bonns),
Froeschwiller. — Manifestation du 20 novembre 1898.

A Godefroi Kurth, professeur ä l’Univ. de Liege. —
J. Breton, Nos pcinlres du siede. — A. Seidel, An-

thologie aus d. asiat. Volkslitt. — L. Probe nius. D.

Weltanschauung d. Naturvölker.

oder Parteilichkeit, eine derartig schiefes Bild von mei-

nen Ausführungen, dass ich diese selbst nicht mehr

wiedererknnnte. Die hochmüthige Behandlung der von

mir glühend verehrten filteren Komponisten“, welche

Prof. Fl. in mein Buch hineingelcscn hat, ist in diesem

nicht zu linden, und der von mir gegen C. M. v. Weber

erhobene , Vorwurf“ (!) erfolgte aus anderen Gründen,

als Prof. Fl. angiebt.

ln Prof. Fl.s Referat ist der kleinere, rein musikalische

Theil meiner Arbeit von einem voreingenommenen
Gegner kritisirt, der wichtigere psycho - physiologische

Theil überhaupt nicht. Daher muss ich Prof. Fl.s theil«

irrthümliche, theils parteiisch entstellende Besprechung

als ungerecht zurückweisen.

Berlin. Dr. Richard Hennig.

Revue des deux motides. 15 Novembre. Ch. Be-

noist, L’Europe snns Autriche. — Masson-Forestier,
La Familie Maynrd. — E. Daudet, l.nmbassade du

Duc Decazes (1820— 21). II. ä Londres. — R. J. Levy,
Le Budget de 1900. — A. Filon, L'lnde d'aujourd'hui

d'opres les ccrivains Indiens. 1. La Situation econo-

mique de la vic publique. — V. de Heidenstam, Pour

le Roi! Dcux episodes du regne de Charles II. — R.

Doumic, La Question de la Comcdie-Fran$aise.

Nuova Anlologia. 16 Novembre. G. Finali, Delle

opere et della vita di Eduardo Fabbri. - P. Villa ri,

Nuovi Problemi. I. — L. Beltrami, Giov. Segantini.

1858—1899. — S. Sonnino, I Decreti-Legge e il Re-

golamcnto della Cameru. — A. Padon, Le vicende dello

sconto in Italia. — K. Lorini, Da Roma a Teheran.

— Lucera a Ruggero Bonghi. Pensieri di R. Bonghi
c Ricordi di Fr. Crispi. — M. Ferraris, Di una

riformn agraria.

Entgegnung.

Die Nr. 47 der „Deutschen Littcraturzeilung“ enthält

eine Besprechung meines vor 3 Jahren erschienenen

Buches: „Die Charakteristik der Tonarten 1“ von Prof.

Fleischer, gegen deren wichtigste Punkte ich mich öffent-

lich verwahren muss.
So schreibt Herr Prof. Fl. von mir: „ Dabei nahm er

wahr, dass sich beim Anhören bestimmter Akkorde in

ihm auch ganz bestimmte Gesichts Vorstellungen, wie

Farbe und Licht, cinzustellen pflegten, und sucht nun
nachzuweisen, dass dies auch bei Anderen und schliess-

lich wohl gar bei allen Menschen der Fall sei.
- Nur

ein Missvcrständniss kann wohl daran schuld sein, dass

Prof. Fl. mir einen derartigen Nonsens unterlegt, den

ich schon aus dem einfachen Grunde nicht schreiben

konnte, weil solche Assoziationen mir persönlich völlig

fremd sind! Das vereinzelte Vorkommen von Ge-
sichts-Assoziationen bei manchen Personen ist in mei-

nem Buch nur vorübergehend herangezogen worden,
um die sonstige, wichtigere Beweisführung zu
unterstützen. Wie Prof. F1. daraus obigen Unsinn
herauslesen konnte, bleibt mir unerfindlich!

Die von Prof. Fl. vermissten „Versuchsreihen* linden

sich auf S. 68, 88 ff. meines Buches — kritisch ge-
sichtet! — und ihr Resultat dürfte für den unbefangenen
Leser frappirend genug sein.

Besonders dringend aber muss ich mich gegen fol-

genden Satz verwahren: „Sodann sucht er aus der mo-
dernen und meist modernsten Musiklitteratur die mit
seinen Empfindungen übereinstimmenden Fälle heraus.*
Wenn damit der Eindruck erweckt werden soll, als

hatte ich die nicht übereinstimmenden Falle unter-
schlagen, so verbitte ich mir eine derartige Darstellung
meiner rein sachlichen und unvoreingenommenen Sta-
tistik energisch, um so mehr, als ich thatsächlich eine
grosse Reihe nicht übereinstimmender Fälle registrirl
habe

Auch die Anführung der Zitate aus einigen Seiten
meines Buches giebt, in Folge von Missvcrständniss 1

Antwort.

Herr Dr. Hennig hat in seinem Werke das Vor-

kommen von Gesichts -Associationen beim Hören von

Musik keineswegs nur im Vorübergehen angezogen, son-

dern behandelt cs sogar recht ausführlich, z. B. auf den

12 Seiten 47— 58 und kommt auch sonst öfters darauf

zurück (S. 88 ff., 114). Trotzdem vermisste ich eine

gründliche Aufhellung dieser merkwürdigen Erscheinung,

die umsomehr am Platze gewesen wäre, als der \ f. recht

schwer wiegende Schlussfolgerungen aus diesen und ähn-

lichen abnormalen Mitempfindungen zieht und «- B. von

einem grünen Tone fis in den beiden Schubert-Liedern

von der lieben und der bösen Farbe redet. Ich halte

cs bis auf weiteres für höchst bedenklich, von einer

ciscngrauen oder schwefelgelben Tonart, von sanunct-

rothen Harmonien und blauen Tönen ernsthaft xu

sprechen, und muss es geradezu als phantastisch be-

zeichnen, auf solcherlei Abnormitäten eine Musikästhetik

gründen zu wollen. Diese Absicht scheint mir nur ent-

schuldbar bei Jemandem, der selbst solchen fast patho-

logischen Empfindungen untersteht und deshalb fclsen

fest von deren Allgcmeingiltigkcit überzeugt ist.

ich Herrn Dr. H. zu diesen Sonderlallen rechnete, so

ist er selbst schuld daran; man höre, was *
S. 71 selber schreibt: „Auch ich habe viele Jahre lang

die Tonart eines Musikwerks für völlig glcichgiltig g
•

halten; erst durch die synoptischen Erscheinung«

bei verschiedenen Tonarten, welche Flournoy

hat, wurde ich veranlasst, mich näher mit dem

dieser Untersuchungen zu befassen; und auch ®

dete sich nur allmählich ein Gefühl für die c
^
or“

_
,

sehen Verschiedenheiten heraus. Jetzt, zwei a

dem Beginn dieser Studien ist es noch kemesweg

kommen . doch verfeinert es sich zusehends \ -

zu Monat“ USW. Heute nun, nach nochmals drei J*
.

•

betheuert Dr. H., dass ihm persönlich solche As“a
nen völlig fremd seien. Wer es.

also mcht «•£

richtig von mir, bedenklich gegen die Ban
Bqc^c

seherei zu sein? Habe ich „Unsinn aus se

gelesen, - je nun, ich habe ihn nicht gcsc i r«^^
Wenn ich ferner sage, dass Dr

'

k]
.. tMaUlf

Anschauungen zutreffenden Fälle aus der

ausgesucht habe, so ist dies sein gutes «
\ ^

ihm nicht verkürzt hebe. Dos Recht des Knute«

dies in wissenschaftlich ungwg»««" ““
it es, wenn dies in wissenscnaiu»... “ ® hittKU-

licht überzeugender Weise geschehen ist. ‘
.

. tne

reisen. Wo in oller Welt ist es Sitte, dorm

’crduchtigung des persönlichen Choroktere^

lütte ich in dem Büchlein unlautere A s
njcht e,D

O hätte ich es gar nicht besprochen, w

icucrlicher Beweis von Wissenschaft!«
Bftsre

chultem Denken, demjenigen, der sic» P*

deen ohne Eifer und Spott einfach ab
0icbt

»artcilichkeit (ich kenne m. W. Herrn r- 1

e
-

n ßuCh.

ind von seinem Thun und Lassen nich
Xli«^svcrstehc«

ein), Ungerechtigkeit und absichtliche“rrC" ?
Oskar Fleischer.
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Anzeigen.

Texte und Forschungen
zur

Geschichte der Erziehung und des Unterrichts
in den Ländern deutscher Zunge,

hgb. von

Karl Kehrbach.
I. Bd.: A. Römer, Die lateinischen Schülergespräche der Humanisten. Auszüge mit

Einleitungen, Anmerkungen und Namen- und Sachregister. 2. Th.: Von Barlandus bis

Corderius 1524—1564. Gr. 8°. 123 S. M. 2 .

Berlin. ,/. Hamvitz Nachf.

Soeben erschien:

Bismarck als Redner.
In unserem Verlage erschien

:

Zur Frage der psychischen

Eine Studie

von Entwickelung der Kindersprache.

Chr. Rogge,
Mariaestationspfarrer in Kiel

2 Bog. broseh. M. 0,50.

Kid. H. Eckardt, Verlagsbuchhandlung.

Von Dr. phil. Emil Rzesnitzek.

“ 40 S. gr. 8°. M. 0,90.
'

Breslau. G. P. Aderholz’ Buchhandlung.

Geschichte
der

Reichsfreiherrlichen Familie von Friesen
von

Ernst Freiherrn von Friesen,
Generalmajor z. D.

2 Bde gr. 8°. 53 Bog. Text mit zahlreichen Wappenbildern, 12 Stammtafeln und einer Karte.

Broschirt M. 30.

Dresden -N. Verlagsbuchhandlung C. Heinrich.

Geschichtliche und statistische 1

.

— -
i

, „ ,
Soeben erschienen:

Beitrage zur Frage der Gleichstellung
cinquentesimo um d'insegna-

mit den Richtern unterster Instanz.
raen^° ^ Emc0 PeSSina. ’ .TV

Denkschrift Napoli, Galleria Umberto 77.

des Oldenburger Oberlehrer -Vereins. Riccardo Marghieri.
66 S. gr. 8". M. i,8o.

* —
Oldenburg i. G. Ad. Littmann.

Das Kriegsjahr 1809. HebräfscWText,
Nach älteren und neueren Quellen

nusgegeben von
bearbeitet von

. _ . T w 1 Dr. J. H. Gunning.
August von Lansch.

j

J ö

Broch. M. 3. UZT::: ; 8°. Brosch. M. 3.

Kötzschcnbroda. Ed. A. Trapp. Rotterdam. J. M. Bredee.
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Vierte vermehrte Auflage. Feit Dömmlers VerlafisMcbbaDdlflne in Berlin sw.

Der geniale Mensch.
Von

Hermann Tttrck.
412 Seiten gross Oktav. Preis geheftet Mk. 4,50, elegant gebunden M. 5,60.

Inhalt: 1. Künstlerisches Gemessen und Schaffen. — 11 . Philosophisches Streben. — UI. Praktisches

Verhalten. Anhang: Gott and Welt. — IV. Shakespeares Auffassung vom Wesen des Genies im Hamlet. —
V. Goethes Srihntdarstellung im Faust. • — VI. Byrons Schilderung des Übermenschen im Manfred. — VII. Genia-

lität und Seelcnfrciheit nach Schopenhauers und Spinozas I.ehrr. — VIII Die Erweckung der Seelenfreiheit dorch

Christus und Buddha. — IX. Das weltliche Übermcnachcnium Alexanders, Caesars, Napoleons. — X. Die Ent-

wicklung des höheren Mmschin nach Darwin, und Lombrosoa Irrsinnshypothese. — XI. Der bornierte Mensch ah
Gegensatz iura genialen, und die Anthophie de« Egoismus: Stlrner, Nietzsche und Ibsen. — XII. Schlussbetrachtung.

Urteile der Presse:
Dr. Friedrich Jungklaus in der Deutschen Lltteratur-

zeitung, herausgegeben von Prof. Dr. Paul Hinne-
j

berg in Berlin : Türcks Gedankengänge bieten einen
|

bemerkenswerten Ansatz zu einer Metaphysik des :

neuen Testamente.
Litt erArisches Zentrulldatt, herausgegeben von Prof,

Dr. Ed. Zarnke: Was der Verfasser von Shakespeare
und Goethe zu sagen weiss, gehört sicher zum
Besten, was über diesen Gegenstand geschrieben
wurde.

Dr. Friedrieli Jungklaus in Bühne und Weits Türcks
Hamleterklärnng kann zu dem Bedeutendsten ge-

!

rechnet werden, was die neuere Ästhetik hervorge-
bracht hat. Von der Fausterkldrung gilt Ähnliches; '

ja, man muss sagen, dass durch die Ausführungen
1

Türcks über die Sorge überhaupt erst ein theore-
j

tischea Verständnis der Dichtung ermöglicht ist.
j

Privatdozent Dr. Otto Stock in der Zeitschrift für
immanente Philosophie, hernusgegeben von Pro- !

fessor Dr. W. Schuppe in Greifswald : Türcks Auf- i

Fassung vom Wesen des Genies muss einen starken
Wahrheitsgehalt in eich bergen, wenn von ihr aus ,

soviel Licht auf manches schwierige Kapitel aus
der Geschichte des Genies fallen konnte.

Professor D. Troeltsch im Theologischen Jahres-
bericht, herausgegeben von Professor Dr. H. Holtz-
mann und Professor Dr. G. Krüger: Tfirck giebt

|

in der neuen (dritten) Auflage eine starke Erwei-
j

terung der Analyse der religiösen Genialität, wobei
;

die Predigt Jesu und die Buddhas ausführlich
und nicht ohne Feinheit zergliedert werden.

(Privatdozent Dr.] R[iehard] M. M[eyer] in der Zeit,
herausgegeben von Prof. J. Singer in Wien: Das
Buch hat gute Partieen, wie die Abweisung Lom-
brosos, die Vergleichung von Schopenhauers und
Spinozas Ideal. Überall ist ehrliche Wärme zu

j

rühmen.
[Alfred Freiherr Meusi von Klarhach] in der Bei-

lage zur Allgemeinen Zeitung in München: Der
\ erfasser weiss das Resultat seiner Studien stets
fesselnd, meist origiuell und immer in sehr ge-
fälliger, lesbarer Form auszuprägen und vorzu-
tragen. Tiirck gehört zu den gewnppnetsten Käm-
pfern (gegen Nietzsche), auch gegen die Irrlehre
Lombrosos.

Karl bleibtreu in der Kritik: Dieser gedankenreiche
Autor ist durch seine eigenartige Auffassung Ham-
lets bekannt geworden. Ebenso vortrefflich hat
er den Schluss des Goetbesehen Faust, insbesondere
das Auftreten der »Sorge«, aufgeklärt, und uns
ist, als ob wir vorlie

gewesen wären. Grosse Unabhängigkeit des Den

kens von Vorurteilen des Haufens zeigt Türck io

dem Kapitel über Cäsar, Alexander, Napoleon.

Pastor Paul Graue in den Protestantischen Monats-

heften: Dies Buch kann jedem gebildeten Men-

schen, ganz besonders auch jedem Theologen,

warm empfohlen werden. Es zieht eine edle Ge-

sinnung und Empfindung durch das Buch, die

wahrhaft wohl thut.

Dr. F. Köhler in der Christlichen Welt: Die Lek

tttre gewährt hohen geistigen Genuss.

Hans Land (Hugo Landsberger) in der Wochenschrift

Das neue Jahrhundert spricht von der täusBcrst

geistvollen Analyse des Hamlet und des Faust,

welche in manchen dunklen Winkel dieser beiden

Rätscldichtungen überraschende und wunderbar

aufklärende Lichter wirft«.

[Dr. Clemens Klein] in der Könlgsberger Hürtnng*

flehen Zeitung: Kaum je wird man metaphysische,

erkennt nislheoretische, psychologische, ästhetische

Probleme so fesselnd, so leicht, so wann vorge-

tragen finden wie bei Türck. Türcks Hainlct-

forschnngeu sind längst bekannt, und wer sie sich

mit Hingebung zu eigen gemacht hat, für den

giebt cs kein Hamlet-»Problem* mehr, jetzt wird

uns in der neuen Auflage auch eine Lösung der

verschlungensten Faust- Rätsel geboten, bei der

es uns wie »Schuppen von den Augen fällt.

[Professor Dr ] Chr. M[uff| in der Neuen Prenss.

(Kreuz •) Zeitung: Die Betrachtung Hamlets ist

ein Meisterstück. Ganz ausgezeichnet ißt ferner

alles, was gegen Lorabroso, gegen Stirner um

Nietzsche gesagt wird. . ,

Direktor Dr. Richard Wulckow im Zeitgeist neu

Berliner Tageblattes : Als eine wahre Perle fw-

sinniger und lichtvoller Darstellung möchten wir

die Erklärung des Verhältnisses von Genie umi

»Sorge« im Faustkapitel bezeichnen.

Professor Dr. L. Sachse in der Bauhütte:» • •

strengster wissenschaftlicher Darstellung die g*

Einfachheit der Sprache und die meistert* ti ele-

mentare Lehrmethode.
, . . w ..

(Geheirarat Dr. Frhr.v.] B[iejd[e]rm[nnin 10

senBchaftlichen Beilage zur Leipziger Leitung.

Türcks Darstellung ist ausführlich und kn» ,

Schrift vielfach anregend und sehr hcach en

Neue Badische Landesieittmgi <>'•

halten soviel des Interessanten. Geistvollen no

Tiefen, dass die Lektüre diese* Buche« »uni *>

liehen Genüsse wird, noch mehr, zu einer i

innerlicher Stärkung und Vertiefung^ ^mit Blindheit geschlagen

IHcser Sr. liegt eine Anzeige des Verlags von Ferdinand Enke in Stuttgart bei, auf dio wir besonder*

__ aufmerksam machen. —

-

Verantwortlicher itedakteur: Ur. Richard liohme, Berlin. Verlag: Wilhelm Hertz (Bessersche BucMianJlunj 1

.

Berlin W. 9, Linkstrasse 33^34. — Druck von E. Buchbinder in Neu-Ruppin.
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ItQOOoXvf-UXlXli ßlßXloOfjxrj Yjtot xataXo-fog tiöv ev

Taig ßtß/.i©tK|X'/i; toö ÄY tu,xc*:00 ÄnotrtoXixou t* xal

xad'oXcxoü &p8o88£ou rcatpiap^txoö Ifpovoü twv 'Jcposo-

Xopiutv xal iu&ttjc llaXaiattvrjg aitoxccpivtuv iXXvjvtxüv

xtuStxtuv, ouvTa^dztaa plv xai ^lut'/runtxotc xoapr^etoa

iuva(iv 6xi*
J
A. JlanaSonov Aov- Kegapicos,

Tyaotg 8’ Mo8itw avaXu»}za(M toö A6toxpa*op'.xoü Op-

fro88£oo flaXotativou -rjXXöfot>. Töjioc tFcapxoc. *Ev

IIctpouRoVEt (Leipzig, Otto Harrassowitz), 1899. 2. Bl.,

f u. 600 S. Ux,8». M. 20.

'AraXtxut *ItgoaoXvpmxrs amxvoXoyiagvjooXXc^v]
ftvExSörujv xal oxavituv fcAXt)vtxdiv aofTpx^tiv xcpl t<Z>v

xatä ttjv
r
R«uav 6pDo8o£u)V txxXvjauuv xal /luXiara tijz

ttüv flaXatOTtvoiv, ooXXr/^ta plv xal tx8i86]uva orö

'A. f/arraJonov'Aov-Aegapewc, «xtonoujuva

8c dvaXtupaoc roö Aütoxpatopixoö ’0p8o8ö5ou DaXatottvoö

EoXXöfoo. Topog tetpatog. Ebda, 1898. 2. BI., ß' u.

448 S. Lex.- 8°. M. 20.

1. Die Bibliothek des Klosters zum heiligen

Grabe in Konstanstinopel. welcher der 4. Band

der 'leqoeoX. ßtßXloOrxij gewidmet ist (vgl. über

Bd. 1 — 3 DLZ. 1893 Sp. 481 ff., 1894 Sp.

673 ff., 1897 Sp. 1841 ff.), enthält gegen 850

Hss.
,

deren Ordnung und Beschreibung der Vf.

I im Jahre 1886 begonnen und in den Jahren 1891

:
und 1892 fortgesetzt hat. Auf die Vollendung

musste er damals leider verzichten, und auch im

Vorworte des vorliegenden Bandes hat^er.den

Abschluss des Werkes nicht in sichere Aussicht

stellen können. Die bis jetzt beschriebenen 447

j
Hss. sind zum grössten Theil jüngeren Datums;

aus der Zeit vom 10.— 14. Jahrh. stammen kaum

40: meist theologischen Inhalts, darunter eine

Katene zu den Propheten (Cod. 17, saec. XIV.),

! eine solche zur Genesis (Cod. 224, saec. XI.) und

!
eine Hs. der'/epä llaod/.h}la (Cod. 274, saec.

XIV.). Unter den jüngeren verdienen mehrere

Bände mit eigenhändigen Reden und Briefen des

Konstantinopolitanischcn Patriarchen Kyrillos Lu-

karis (Cod. 39, 262 f. u. a.) Erwähnung. Die

profane Litteratur, insbesondere die klassische,

ist nur spärlich vertreten.

2. Mit dem 5. Bande schliesst der Vf. die
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Reihe <ler Avalixta, da er sich infolge andau-
ernder Krankheit ausser Stande sieht, noch einen
6 ., wie ursprünglich beabsichtigt, folgen zu lassen.

Schon bei der Drucklegung des vorliegenden
Bandes war er leidend, und daraus erklärt sich

wohl die grosse Zahl der mtQogdfiura (s. S. 4 1

1

bis 416) und manche unterlassene Emendation (so
liest man z. B. S. 423: .Ytima, unol)V)^axtti
xal 7iov nofevQ, wo doch nölhv r

t
xng auf der

Hand liegt). Von den 14 hier dargebotenen
hagiulogischen Stücken betreffen vier den heiligen
Stephanus, zwei den Jerusalemischen Patriarchen
Sophronius, je eins die Heiligen Prokop, Hila-

rion, AndrcaB, Athanasius, Paulus und Johannes.
Dazu kommt ein vom Patriarchen Philotbeos ver-
fasstes umfangreiches Leben des jüngeren Sabas
(t 1 349) und last not least — ein kurzes,
aber um seines hohen Alters wegen beachtens-
werthes Martyrium des heiligen Konon von Na-
zareth. Ein Index der Eigennamen beschliesst
den schön ausgestatteten Band.

Leipzig- O. v. Gebhardt.

M. Fischer, Scbleiermacher. Zum hundertjährigen
Gcdächtniss der Reden über die Religion an die
Gebildeten unter ihren Verächtern. Berlin. C. A.
Schwetschke & Sohn, 1899. XVI u. 258 S. S". M. 3.

\\ er sich in die Gedankenwelt Schleiermachers
t ersenkt, den teizt es immer wieder, auch weitere
Leserkreise mit den darin enthaltenen Schätzen
von Lebensweisheit bekannt zu machen. Diesem
Bedürfniss verdanken die Lichtstrahlen aus seinen
Briefen und Werken von Elisa Maier und die
Zusammenstellung seiner pädagogischen Bemer-
kungen von Kefcrstein ihre Entstehung. Kalthoff,
der Bremer Prediger, hat in Form von Predigten
seiner Gemeinde die Hauptzüge des Schleier-
macherschen Geistes darzulegen versucht.

Die vorliegende Schrift, eine Jahrhundertgabe,
steckt sich ihr Ziel sehr weit. Sie will sogar
die philosophische Gedankenwelt Schleiermacbers,
wie sie z. B. in der Dialektik, Ethik usw. nieder-
gelegt ist, einem weiteren Leserkreise vermitteln.
Die Darstellung zeugt in allen Theilen, besonders
aber in diesem, von eingehender, gründlicher
Vertiefung in den Gegenstand, und obgleich der
\ t. Schlcicrmachers Gedanken möglichst mit dessen
eigenen Worten .larstellt, ist doch tief innerliche
Aneignung und originelle Rekonstruktion nicht
zu verkennen. Eine andere Krage ist freilich,
ob diese Seite von Schleiermacbers Gedanken-
welt die Leser zu interessiren vermag, auf
welche das Buch berechnet ist. So sehr sie
der erste Theil, der den Propheten, d. b. den
V crkundiger der in den Reden über die Religion
niedergclegten Anschauungen enthüllt, und der
dritte I heil, der die Grundgedanken seiner Prc-
digten darlegt, ansprechen wird: so wenig ist
dies von dem zweiten philosophischen zu erwär-
mt. Stau dessen hätte ich lieber eine Reihe

der herrlichen, in den Briefen verstreuten Beob-
achtungen und Erfahrungen mitgctheilt gesehen.
Sie führen in die schöne und reiche Gemütbs-
weit Schleiermachers ein und zeigen uns, »ie er
das Kleinste und scheinbar Unbedeutendste durch
seine Auffassung adelt und von dem Zufälligsten

sich zu freier und ernster Betrachtung erhebt.

Berlin. Alfretl Heuhaunt.

Philosophie.

Theobald Ziegler, Friedrich Nietzsche. IVor-

kämpfer des Jahrhunderts. Eine Sammlung von

Biographien. I. Bd.] Berlin, Georg Bondi. I‘i00.

XII u. 202 S. 8
U

. M. 2,:>0.

Eduard Grimm, Das Problem Friedrich

Nietzsches. Berlin, C*. A. Schwetschke & Sohn, 1899.

I Bl. u. 264 S. 8’. M. 4.

Georg A. Tienes, Nietzsches Stellung zu den

Grundlagen der Ethik genetisch dargestcllt.

f Berner Studien zur Philosophie und ihrer Geschichte,

hgb. von Ludwig Stein. Bd. XVII.] Bern, C.

Sturzenegger, 1899. 30 S. 8*. M. 1,73.

1. Zieglers Buch, das Sigwart zu seinem

70. Geburtstage zugeeignet ist, giebt der Idee

des Unternehmens gemäss, dessen 1. Band cs

bildet. eine allgemeinfassliche aber niemals in

den Ton gesuchter Popularität verfallende Dar-

stellung des Lebens und der Lehre Nietzsches,

welch* letztere es entwickelt nach den drei Pe-

rioden: Nietzsche im Banne Schopenhauers und

Wagners, Nietzsche als Positivist, Zarathustra

und seine Verkündigung. Eine Schlussbetrack-

tung fasst das Bleibende der Philosophie

Nietzsches in den Worten zusammen: cs wird

sich behaupten — „der Anspruch des Individu-

ums auf sich selber und die Nothwendigkeit,

sich zu schützen mul vor Vergewaltigung zu be-

wahren (200)“.

Z.s Buch ist trefflich geeignet, in die

Philosophie Nietzsches cinxijlühren. Zu uns

spricht ein genauer Kenner seiner Sehrilten und

der Litteratur über ihn, zugleich ein Mann, der

das Werden Nietzsches und seines Publikums

initerlebt hat und dem modernen Leben und ins-

besondere der studentischen Jugend nahe genug

steht, um Verständnis» für ihren zuweilen über-

triebenen Nictzschrkultus zu linden und zugleich

als kluger Mahner das l’eberiuaass ihrer Be-

geisterung herabstimmen zu können.

2. Grimm unterscheidet zwischen dem Pro-

blem Nietzsches und Nietzsche als Problem (U-

Das erstere behandelt er. wie der Titel des

Buches besagt, und zwar giebt er uns zuerst

das Problem in seiner geschichtlichen Entwicke-

lung, bespricht dann einzelne (!) Fragen (Nietz-

sche als Denker, Nietzsche und die Moral. Nietz-

sche und die Religion. Gesellschalt. Staat um

Vaterland) und schliesst mit einem dritten I Beil -

die Bedeutung der Philosophie Nietzsches. 1'
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k;mn diese Trennung der beiden Probleme nicht
iür glücklich hallen, besonders nicht bei einem
Manne wie Nietzsche. Man wird ihm so nicht
gerecht, er hat nicht Probleme gelöst, sondern
erlebt. Wird ihm diese seine Eigenart genom-
men . so bleibt nur ein wirres Durcheinander
sich widersprechender Theorem«*. Schon aus

j

«liesem Grunde glaube ich nicht, dass Gr.s Dar-
stellung viel Freunde finden wird, daran hindert

|

auch der philiströse Ion und die mangelnde
Wärme, mit der er über Nietzsche spricht.

3. Von einer „genetischen • Darstellung, wie
sic der Titel des Buches verheisst, darf man
doch wohl mehr erwarten als eine, chronologische
Aneinanderreihung von Gedanken Nietzsches
über die Probleme: „die Herleitung der Moral,
Grundprinzipien der Moral, der Wille“, aus den
8 Bänden der Werke (ohne Berücksichtigung
des handschriftlichen Nachlasses!). Höchstens
als Vorarbeit zu einer solchen Darstellung darf
das Buch gelten und hat als solche vielleicht

einigen Werth für den Verfasser, dem wohl
alles darauf ankam, die Wahrheit seines Satzes
zu erweisen, dass, „ zumal in letzter Zeit, eine

förmliche Massenproduktion von z. Th. ganz un-

brauchbaren Darstellungen Nietzschescher Ideen
gezeitigt worden ist“ (3).

Berlin. Paul Menzer.

Unterrichtswesen.

Reden und Briefe italienischer Humanisten.
Ein Beitrag zur Geschichte der Pädagogik des Hu-
manismus. Mit Unterstützung der Kais. Akademie
der Wissenschaften in Wien veröffentlicht von Karl
Müllner. Wien. Alfred Hülder, 1899. X u. 305 S.

8 J
. M. 5,40.

Die hier veröffentlichten Dokumente zur Ge-
schichte der pädagogischen Bestrebungen italie-

nischer Humanisten hat der Hsgb. auf einer

Studienreise in Italien gesammelt, von anderen
Bibliotheken ist nur die Wiener benutzt worden.
Bei der Menge des noch unveröffentlichten Ma-
terials und den meist höchst mangelhaften und
oft schwer erreichbaren älteren Drucken ist jede

Vermehrung unseres gedruckten Vorraths dankbar
zu begrüssen, auch ist der Hsgb. bei der Bear-
beitung des vielfach verdorbenen Textes und der

Feststellung der zahlreichen Zitate mit Fleiss und
Sorgfalt zu W'erke gegangen, wenngleich er lange
nicht sämmtliche vorhandenen Handschriften der
einzelnen Stücke gekannt hat und auch in der
Angabe der handschriftlichen Lesarten zu spar-

sam gewesen ist. Einige der hier veröffentlich-

ten Reden und Briefe sind bereits früher von
anderen benutzt worden, die Mehrzahl war bis-

her nur dem Titel nach oder gar nicht bekannt.
Die anziehendste von den Reden ist die von
warmer Pietät getragene Leichenrede des Ludo-
vico C’arbone auf Guarino; di?, übrigen sind Inau-

guralreden oder Einleitungen zu einzelnen Vor-
lesungen, ziemlich eintönige Deklamationen, aber
bedeutungsvoll Iür die Würdigung der einzelnen
Disziplinen im Unterricht jener Zeit. Unter den
Namen der Redner begegnen Johannes Argyropulos,
Gasparino da Barzizza, Cristoforo Landino, Lapo
da Castiglioncbio und vor allem Filelfo mit sei-

nen Eröffnungsreden aus der Zeit der llorentincr

Lehrtätigkeit. Die Rede Nr. VII stammt übri-

gens nicht von Ugo Benzi, sondern wie die

Ucberschrift ausdrücklich angiebt, von dessen
Sohn Andrea. Unter den Briefen, die meist
Studien- und Lebensregeln enthalten, erscheinen
solche von Guarino, Lapo da Cystiglionchio und
Giovanni Lamola, dem auch der von Müllner
fälschlich dem Francesco Barbar«) zugeschriebene
Brief S. 201 angehört, wie sich dies aus einer

Münchener Hdschr. ergiebt, die Herrmann, AI-

brecht von Eyb S. 78 anführt. Der S. 259 ge-
druckte Brief des Omnibonus Leonicenus an Ro-
berto Strozza ist bereits bei Sabbadini, Lettere
inedite di Ognibene da Lonigo, Lonigo 1880,
Nr, XV veröffentlicht. Die von M. herausgege-
benen Stücke gehören, mit Ausnahme dreier

Briefe des Agostino Valiero, sämmtlich dem
15. Jh. an.

Die den einzelnen Autoren vorausgeschickten

Einleitungen sind wenig brauchbar, da der Hgb.
mit der neueren Litteratur nicht ausreichend ver-

traut ist. Auch das Chronologische ist nicht

durchaus zuverlässig, weil die florentinische Zeit-

rechnung, die das Jahr mit dem 25. März begann,

nicht berücksichtigt wurde.

Königsberg. M. Lehn erd t.

Philologie und Litteraturgeschichte.

Samuel Krauss, Griechische und lateinische

Lehnwörter im Talmud, Midrasch und Targum.
Mit Bemerkungen von Immanuel Löw. Preis-

gekrönte Lösung der Lattesschen Preisfrage. Th. II.

Berlin, S. Calvary & Co., 1899. X u. 087 S. 8".

M. 28.

In dem vorliegenden zweiten Theilc. der in

verhältnissmässig kurzer Frist nach Erscheinen

des ersten Theiles (s. DLZ. vom 4. Juni 1898.

Sp. 87 5 ff.) ausgegeben wurde, bietet Krauss die

eigentliche Lösung der Preisfrage , die von

Prof. Elia Lattes zum Andenken an seinen

Bruder Moise Lattes ausgeschrieben ward und

ein „ kritisches Verzeichniss der in Talmud und

Midrasch enthaltenen griechischen und lateini-

schen Lehnwörter“ verlangte. Dieses Verzeich-

niss giebt nun Kr. in Form eines vollständigen

Wörterbuches, das ausser der mit den Worten

„Talmud und Midrasch“ bczeichneten Litteratur

auch die Targumim heranzieht und, obwohl fort-

währende Hinweise auf die im ersten Theile be-

arbeitete „Grammatik“ der Lelmwörter ent-

haltend, dennoch, wie die Vorrede mit Recht
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hervorhebt, als selbständiges lexikalisches Werk
betrachtet werden kann. Dieses Wörterbuch

über den schwierigsten Theil des im talmudi-

schen und midraschischen Schriftthume sich fin-

denden Wortschatzes muss fortan als unentbehr-

liches Hilfsmittel für das Studium jenes Schrift-

thums gelten
;
denn sein spezielles Gebiet ist in

ihn» auf Grund vollständigerer und sorgfältigerer

Stoffsammlung und mit besserer wissenschaftlicher

Methode bearbeitet, als in den allgemeinen Wör-
terbüchern von Levy, Jastrow, Kohut. Dabei hat

der Vf. die grosse Selbstverleugnung bewiesen,

seinem Werke eine gründliche und bis zur

Schonungslosigkeit aufrichtige Kritik desselben

einzuverleiben , in den auch auf dem Titelblatte

genannten und in eckigen Klammern fast auf

jeder Seite zu findenden, oft ganze Exkurse bil-

denden Bemerkungen von Immanuel Löw.
Dieser Gelehrte hat ausserdem für das Werk
zwei Register verfasst, und zwar ein die

sämmtlichen Fremd- und Lehnwörter — die

Unterscheidung derselben bespricht L. in seiner

lehrreichen Vorbemerkung (S. 619— 622) —
nach Stoffen, unter 40 Rubriken ordnendes

Sachregister (S. 623— 653) und rin geradezu

ingeniös eingerichtetes und überaus werthvolles

Wortregister (S. 655— 684). Das letztere

bietet durch sinnreiche Anwendung von Zeichen

für jedes der in ihm enthaltenen Wörter eine

Orientirung über die Häufigkeit seines Vorkom-
mens, über die chronologisch und sachlich sich

sondernden Litteraturgcbiete . in denen es vor-

kommt. über seine Eigenschaft als Fremdwort
oder als Lehnwort und. was namentlich wichtig

ist. über die Annehmbarkeit oder Unrichtigkeit

der Gleichsetzung des Wortes mit der zu er-

klärenden Vokabel. Wie weit diese in Zeichen
ausgedrückte und die zahlreichen, den Artikeln

selbst angefügten und eingefügten Bemerkungen
L.s ergänzende Kritik der Aufstellungen des Vf.s

sich erstreckt, sei mit folgender, von L. selbst

(S. 622) gegebenen Statistik deutlich gemacht.
»Das alphabetische Verzeichnis weist nahezu
1160 Lehnwörter und 295 Fremdwörter nach,
für ungefähr 800 Wörter kann ich die Meinung
des Herrn Vt.s nicht thcilen. Ich bezeichne
diese häufig für gut semitisches Sprucligut in

Vorschlag gebrachten Identifikationen mit ?? d. I».

unwahrscheinlich oder 0 d. h. unmöglich.“ Ich
'

füge hinzu, dass die letztere Kategorie, also die
von L. als unmöglich verworfenen Gleichsetzun-

I

gen, die zahlreichere ist (etwa 650). Mit Recht i

wird die frage gestellt werden, warum solche
weitgehende und das Werk von Artikel zu Ar-
tikel begleitende Kritik nicht die I iinweglassung
oder Verbesserung eines grossen Theilcs der
Artikel zur folge hatte. Die Frage ist um so
berechtigter, als Kr. selbst sehr oft die Kritik
L.s um! seine abweichende Meinung durch ein
ihr beigefügtes lakonisches „Richtig“ ausdrück-

lich als zutreffend anerkennt. Es scheint, dass

die Selbstverleugnung des Vf.s nicht so weit

ging, um einem „witzigen Einfalle 8 (S. 179),

einer „dem Zusammenhänge widersprechenden

Buchstabenkombination 8
(S. 101) ganz zu rnt-

sagen. Sein Wörterbuch ist dadurch in der

That mit viel nutzlosem Ballast beschwert, wir

man mit L. eine ganze Menge der in ihm

gebotenen Erklärungen bezeichnen '.kann. Um

so dankbarer müssen wir für die Freiheit sein,

welche der Vf. seinem Kritiker innerhalb seines

Werkes einräumte. Ebenso dankbar ist dir

grosse Mühewaltung anzuerkennen, der sich L.

unterzog, indem er die Ausführungen und An-

gaben des Vf.s von Schritt zu Schritt mit sei-

ner auf seltener Gelehrsamkeit und auf feinem

philologischen 'Takte beruhenden Kritik begleitete.

Durch diese hat das Kr.sche Werk an innerer

Bedeutung und an praktischer Nützlichkeit ge-

wonnen. Die problematische Natur vieler seiner

Erklärungen, aber auch der seiner Vorgänger

ist durch L. festgenagelt und eine ganze Menge

scheinbar plausibler Gleichsetzungen für alle Zu-

kunft mit Wamungszeichrn versehen worden.

Aber auch reichen positiven Gewinn gewähren

L.s Bemerkungen für dir Wissenschaft, und ich

stehe nicht an, zu erklären, dass seine grosse-

ren und kleineren Exkurse, die namentlich die

sachliche Auslegung der betreffenden I <*xt«

bieten, um! in tlcnen mit Recht sehr olt auf die

maassgebemle Autorität der gaonäischen Heber-

lieferung hingewiesen w ird, zu den w ertli vollsten

Bestandthrilen des ganzen Werkes gehören.

Was der lleissige und grundgelehrte, aber zu-

weilen der w issenschaftlichrn Besonnenheit und

namentlich der Selbstkritik entraihrndr Vf. an

seiner Aufgab»* gesündigt hat, das* hat er te«h-

lieh gut gemacht, indem er einem so berulenen

Kritiker „im eigenen Hause zu gegenteiliger

Meinung das Wort gönnte“. Das Werk selbst,

sow ie seine Leser haben dadurch nur gewonnen.

Dem Rezensenten bleibt allerdings wenig w

thun übrig. Nichtsdestoweniger seien mir hin

noch einig»* Einzelbemerkungen gestaltet. 11

»len Artikeln, w eiche sehr oft vorkommrnde \Nör

ter behandeln, hat Kr. in der Kegel dir chro-

nologische Aufeinanderfolge der zitirteii Qu‘

beobachtet und di«* tannaitischen Qucllriischnln n

an erster Stell«- genannt. Manchmal a *H '
r & 1

er von diesem Verfahren ab und zitirt (
1 •'

z. B. für "TN, Luft . an erster Stell«* den spat« 1

Numeri rabba und dann erst die 1 osefta. ^ Mn

zitirt er jüngere Midraschw erke vor den

sehen Qucll«*n auch anderwärts; s. 63 ,

290a. 314a. Ein Fehler ist es auch, da- <

nicht Parallelstclleii als solche kenntlich ma ’

‘

wodurch ein täuschender Eindruck übcr«ie

figkeit der Anwendung eines Wortes « nt- <

Uebrigens bildet hierfür «las Wortregister

ebenfalls ein gutes Korrektiv .

1 H
ru
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Artikeln wird das Vorkommen des Wortes in

hebräischen von dem in aramäischen Texten ge-
sondert; dieses Verfahren hätte der Vf. auch für
die kleineren Artikel anwenden und angeben
sollen, in welchem sprachlichen Kontexte • das
Wort sich erhalten hat. Sachlich ist die Unter-
scheidung allerdings von keiner Bedeutung, da
der Inhalt des Wortes derselbe bleibt, ob es in

hebräischen oder in aramäischen Texten auftritt.

— Für "Pk. Luft, war es unnöthig, wegen eines
bildlichen Ausdrucks die besondere Bedeutung
„die Leere, das Nichts, die BestandIosigkeit*
anzunehmen (17 b). In demselben Artikel sind

sonderbarer Weise „Luft“ und „Klima“ zu einer,

der ersten Bedeutung des Wortes vereinigt. —
Zu Art. II verweise ich auf meine Agada
der palästinensischen Amoräer, III. Bd. S. 100,
Anm. 4. — Dir Ableitung von «'TDtD'J im Sinne
von „Buchstabenrechnung“ aus ofierota ist

auch hier (S. 172a) festgehalten. Aber abge-
sehen davon, dass Geometrie nicht Arithmetik
ist, bedeutet nicht nur Buchstabenrech-
nung, d. h. die Deutung eines Wortes nach dem
Zahlenwerthe seiner Buchstaben, sondern auch
die Permutation der Buchstaben des Alphabetes
nach bestimmten Systemen, wie das die 29. der

Zweiunddreissig Regeln der agadischcn Schrift-

auslegung ausdrücklich angiebt. WIOO'} ist aus

ITO'l entstanden und gehört zu ygaufinrivs (s.

meine Schrift: Die älteste Terminologie, der

jüdischen Schriftauslegung, S. 127). — S. 225 a,

Z. 1 1 v. u. „ein makkabäischer Prinz“. Es war
anzugeben: Hyrkan II. der Hohepriester und

Ethnarch, Bruder des Aristobulos. — pTfl (239 a b)

ist nun auch im hebräischen Original des Sirach

nachgewiesen (s. J. Qu. K. XII, 29), \Vas eben-

falls gegen den griechischen Ursprung des Wor-
tes spricht. — Für (fidyyavov) wird als

tropische Bedeutung angegeben: „Wunder“ (342 b).

Aber nicht von Wundern sprechen die Texte,

sondern von Veranstaltungen der göttlichen Vor-

sehung. durch welche — nicht auf übernatür-

liche Weise — ein Ereigniss vorbereitet und

herbeigeführt wird. — S. 387 a unt. Der Aus-

druck „diakritische Zeichen“ ist unpassend zur

Benennung der dort gemeinten massoretischen

Zeichen. — S. 393 a. Im Art. «STD sind zwei

verschiedene Wörter zusammengebracht. Es ist

nicht erwähnt, dass für das zweite von ihnen

Fürst, vielleicht mit Recht, OtoQttTtjS ,
(ftognr^

herangezogen hat. — -’tMD II wird am besten

vom aram. Verbum tj: abzuleiten sein. — 419a
CPynn in M. Abotb I, 8 ist höchst wahr-

scheinlich aus dem biblischen Ausdruck •JEE’O T"
(Hiob 13. 18; 23, 4) zu erklären. — 429 b

(auch im Register S. 679) 1. gpaveQto<fl$ st. <y«m

-

QoJtJic. — 449 a, Z. 9. Meine Erklärung in Ag.
d. pal. Am. I, 400, I halte ich noch immer für

richtig. — Zu ctr® (492 b) s. meine Schrift:

Die älteste Terminologie der jüdischen Schrift-

auslegung, S. 153f.— 559b. Unter +)ö'£P sind
gar nicht zusammengehörige Ausdrucke verbun-
den und die Bedeutung „capitolium, Burg und
Tempel in Rom“ auf eine Stelle angewendet,
wo von der Grabstätte Josephs in Aegypten
die Rede ist.

Zum Schluss erwähne ich noch die vortreff-

liche Ausstattung des zweispaltig gedruckten
Wörterbuches, mit dem der Vf. und sein Mit-
arbeiter einen wichtigen Beitrag zur talmudischen
und zur klassischen Philologie geliefert und das
wissenschaftliche Studium der alten jüdischen

Litteratur auf die dankenswerteste Weise ge-
fördert haben.

Budapest. Wilhelm Bacher.

H. Belling, Studien über die Kompositionskunst
Vergils in der Aeneide. Leipzig, Dieterich (Theo-
dor Weicher), 1899. VI u. 250 S. 8°. M. 5.

Die Untersuchungen Bellings erstrecken sich

auf die Nekyia, die Schildbeschreibung und die

ganzen Bücher I II IV; als Exkurse treten hinzu

Untersuchungen über die Hemistiche und Verse,

die auf einsilbige Worte enden oder hypermetri
sind. Die Wahl des Themas ist recht glücklich

zu nennen; denn trotz der stetig anwachsenden
Vergil-Litteratur ist für die Erkenntniss der Ar-
beitsweise des Dichters noch sehr wenig gethan.

Glücklich gelöst kann die Aufgabe aber nur

von dem werden, der nicht bloss den Dichter

kunstgerecht und unbefangen zu interpretiren

weiss, sondern auch über sein Verhältnis zu sei-

nen Quellen im Klaren ist. B. kann weder das

Eine noch das Andere : dem entsprechend ist

seine Leistung ausgefallen.

.Schon beim flüchtigen Blättern wird man
beim Anblick von Schemata wie

6 8(5 + 3) 8 (3 +5) 8 (5 + 3) 6

stutzig, liest dann von Triaden. Hendekadcn,
Dodekaden und wird bei näherem Zusehen ge-

wahr, dass der Vf. nicht bloss an die kleine,

sondern auch an die grosse Responsion alles

Ernstes glaubt. Am Schluss hat man denn auch

die Freude, Oeris Forschungen als vorbildlich

zitirt zu sehen. Weiss B. nichts davon, dass

Zielinski die grosse Responsion abgethan und

an Wallensteins Lager ad absurdum geführt

hat? Dass Oeri selbst dadurch nicht überzeugt

ist und uns neulich erst mit der Responsion des

Ilippolytos beschenkt hat. darf doch wahrlich

Niemanden anfechten. Wozu eine solche Sym-

metrie (in IV z. B. von 292 Versen) in einer

epischen Dichtung dienen, wer daran irgend

welchen Genuss haben sollte, diese Frage scheint

sieh B. nirgends vorgelegt zu haben, sondern

wo er ein paar solche Zahlengruppen gefunden

zu haben meint, da geht er mir dem Schema

der 'Pentade' oder *Hendekade’ im Kopf weiter

vor, und wunderbar! Alles fügt sich,

Se it narr ineotxe. Wie das ,

ps.vc *1°k)g'scir
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erklärt uiril, nie schon <ler antike 'Interpolator'
die Responsion bemerkt liaben «oll, lese inan
bei ihm selbst S. 131 und 149 nach. Hin und
wieder muss einmal ein unechter Vers fallen,

auch wohl einer oder mindestens (wovon so-
gleich) ein halber dazu gedichtet werden; aber
der Vf. versichert uns ja ausdrücklich, er sei
darauf gekommen, ehe er noch von den Zahlen-
\ erhältnisKen eine Ahnung gehabt habe, und da
muss es wohl stimmen.

Sehr erbaulich sind auch die Auslassungen
über die Halhvcrsc, a) überlieferte, b) vermuthete.
Von ersteren wird wieder einmal nachgewiesen,
dass sic kein Zeichen der Unfertigkeit sind, son-
dern ein bewunderungswürdiges Kunstmittel (wie
denn Vergil überhaupt ein ‘Dichtergenie' ist),

ein Beweis lür die sorgfältige Arbeit des Dich-
ters, der diese Kola 'epodisch verwerthet’, viel-
leicht mit ‘Reirath des befreundeten Lyrikers’
Hora*. Damit wird also dem Vergil (wenn wir
von Horaz’ nicht ganz zu erweisender Mitschuld
absehen) ein Verstoss gegen die ganz beson-
ders festen Gesetze des epischen Stiles zuge-
traut, den selbst w ir mit unserem verkümmerten
Stilgefühl als hart empfinden, der aber den Alten
geradezu als unmöglich gelten musste. Aber
nach B.s Meinung gewinnt der Text durch diese
‘hpoden’. und so dichtet er flugs neue hinzu,
namentlich wo es im Interesse der grossen Re
sponsion liegt. Z. B. hatte man längst gemerkt
dass hinter VI 601 quid memorent I.apilha:

lxiona l'inlkonmqne? eine Erwähnung des Tan-
talus fehlt, auf den sich V. 602 ff. wohl beziehet
müssen. B. belehrt uns darüber, dass nicht Tan-
talus sondern Phlegjras gemeint sei, obwohl et
m V.618 noch einmal erwähnt wird, und dichtet,
geschmackvoll und wahrscheinlich zugleich, das
Hemistich hinzu: an memorem Phlegyan? Wie
fruchtbar diese Methode werden kann, zeigt das
Beispiel von II 749 ipse urbem repeto tt cingor
fvlgaihbus arm«; da stört die zweite Hälfte,
also kann sie Vergil nicht geschrieben haben
(was leider auch Haupt geglaubt hat), also bleibt
tpsc indem repeto übrig. Weitere Beispiele
kann ich mir wohl ersparen, möchte aber I lerrn
H. zu bedenken geben, ob sich nicht etwa nach
jeder Dodckadc ein ganzer oder halber jambi-
scher 1 rimeter einschieben Hesse; denn nach
' u von ihm S. 135 herangezogenen metrischen
I heone war dieser dem Hexameter gleichwertig,
und wirken würde eine solche Abwechslung
ganz gewiss! &

Dass der mystische Glaube an die Herr-
schaft der Zahl es zu wirklich brauchbaren Be-
obachtungen, wie sie Conrads in dem vortreff-

1 mn Gymnasialprogramm von Trier 1863
,e tm i in der Zcitschr. f. Gymnasialw. 1879

Wlfnh-h,
,abcn

' nicht kommen lässt, brauche

die \„i. ,-.

1,1 Nur der Abschnitt über
•yia verspricht ausdrücklich über Kom-

position und Quellen zu handeln, enthält aber
hauptsächlich eine I’olcmik gegen Nordens Auf.
satz (Herrn. 28), deren Ton auch dann die

schärfste Zurückweisung verdiente, wenn R.s
eigene Einfälle irgend welchen wissenschaftlichen
Werth beanspruchen könnten. Schon das Zu-
s.immentrcffcn zweier Forscher wie Norden und
Dieterich (dessen Nekyia R. übrigens hauptsäch-
lich aus Dcutickes Bericht zu kennen scheint)

in demselben Resultat, der Abhängigkeit Vergib
von einer pythagoreisch -orpbischen Unterwelts-

beschreibung, hätte ihn darüber belehren können,
dass es sich hier um mehr handelt als um , ver-

schwommene und schattenhafte Anknüpfungen
an orphischc Vorstellungen“, „unkontrollirbarc

Quellen“, „lultige Kombinationen“, „von Nur*

dens Relesenheit herangezerrte“ Stellen, und ivas

dergleichen Ehrentitel mehr sind. Es ist in der

That ein starkes Stück, nach Norden und Diele*

rieh die orphischc Grundlage der vergilianischen

Hadcsbeschreibnng zu verkennen, und die Irr-

ihümer, die sie beide in Nebendingen begangen

haben, geben dazu kein Recht. Was uns B.

statt dessen geben will, sind Steine und kein

Brod: eine ans Homer, Pindnr, Platon. Cicero

zusammengclesene Nekyia, welche wichtige Theilr

der Beschreibung Vergils doch unerklärt lässt.

Zu Quellenforschungen gehört etwas mehr als

Stellen vergleichen, nämlich historischer Sinn,

und von dem findet sich in dem ganzen Buclir

auch nicht die kleinste Spur. „Achnlichc Ar-

beiten zu Horaz und Propcrz möchten sieb an-

reiben“ lesen wir im Vorwort — mit sehr ge-

mischten Gefühlen.

Greifswald. W. Kroll.

•

Adolf Bartels, Klaus Grotli. Zu seinem achtzigsten

Geburtstage. Leipzig, Ed. Avenarius, 18*>9. 145 S.

8°. M. 1,75.

Das Büchlein macht den Eindruck des glück-

lichen Moments, der Frische eines mühelos aus

dem Innersten geschöpften Vortrages. Da ist

nichts Studirtes, Reflektirces, sondern alles flott,

frisch, keck hingeworfen, und doch nicht leicht-

sinnig, nicht vorschnell; sondern der Schatz, der

schon lange im Busen ruhte, wird nun leicht ge-

hoben oder drängte selbst zum Lichte. Das

ist nur bei vollständigster Sachkenntniss und bei

herzlichster Antheilnahme möglich. Aber trotz

des Heimathsgefühls, das die Feder führt, trotz

des unbändigen „mystischen“ Stolzes aul das ge-

meinsame Vaterland Dithmarschen, das schier

einzig in der Welt dasteht (S. 43), kurz trotz

der Begeisterung für den Dichter und den Stoff,

den dieser formte, herrscht doch Besonnenheit

und künstlerisch kritisches Urtheil. Der Quick-

bomdichter kann schwerlich besser charakterisirt,

das Werk schwerlich besser analysirt werden.

Auch der „Meisterkrug“, „Riimpelkamer .

„Kotgetermcister Lamp“ finden vortreffliche
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Deutungen. Bei den Prosaerzählungen kann ich

nicht So bereitwillig beistimmen, aber auch hier

wägt der Kritiker geschickt Lob und abschwächen-
des Urthcil ab.

Die Schrift zeigt so recht deutlich, wie der
echte Dichter immer im heimathlichen Boden
wurzelt, wie seine Werke den frischen Erd-

gerüch nicht verleugnen dürfen. Klaus Groths
Dichtung spiegelt ein ganzes Volksthum wieder;

des niedersächischen Volkes Sprache und Empfin-

den fand in ihm seine künstlerische Gestaltung.

So ward er als grosser Lyriker dem Nord-
deutschen dasselbe, was Uhland und Mörike den
Schwaben sind.

Mit Recht weist Bartels das unverständige

Vergleichen Groths und Reuters zurück, indem
man den Lyriker und den lyrischen Epiker mit

dem Erzähler und Humoristen über einen Leisten

zu spannen suchte (S. 114). Wer •=— wie der

Ref. —
• Grothe lange Jahre nr.he gestanden hat,

weiss, wie viel Kummer ihm diese schiefen Ur-

theile bereitet haben, ferner aber auch, dass ein

so strenger Stilist wie Groth den empfindlichsten

Anstoss an den „Lauschen un Rimels“ nehmen
musste; und endlich sollte man nicht vergessen,

welche warme Worte Groth den späteren

Dichtungen Reuters (z. B. „Hanne Nöte“, „Ut

mine Stromtid") widmete.

So rein und wohlthuend sonst der Eindruck

der B.sehen Schrift ist, so lässt der Vf. sich doch

durch den Aerger über falsche Beurtheilung

seines Helden und seines Verhältnisses zu Reuter

zu gar zu heftigen Ausfällen (wie „dummes, in-

fames Gerede“) fortreissen; und es stimmt nicht

zu dem vornehmen Ton, den eine solche Schrift

durchweg athmen sollte, wenn es heisst: „Auch
die Literaturgeschichte hat Klaus Groth viel ge-

schadet. Von Lyrik versteht der Durchschnitts-

litteraturmensch (!) ja überhaupt nichts und von

plattdeutscher Lyrik, die mit «lern Herzen ge-

nossen sein will, selbstverständlich weniger als

nichts“ (S. 1

1

2).

Sehr geschickt verwebt B. das Biographische

mit der ästhetischen Wünligung; S. 88 ist 1886

ein Druckfehler statt 1896; Groth war übrigens

schon im Dec. 95 in Capri bei Allers, wie mir

eine Postkarte von ihm beweist.

Feine ästhetische Bemerkungen finden sich

vielfach in dem kleinen Büchlein; freilich was

S. 48 u. und 56 u. über „Gelegenheitsdichtung“

und „spezifische Lyrik“ (ein B.scher Lieblings-

Terminus!) gesagt wird, lässt sich wohl nur

Schwer vereinen.

Wer Land und Leute und Sprache nicht bloss

Dithmarschens, sondern des Nordens überhaupt

kennt, wird an dem Buche seine hohe Freude

haben, aber auch der bisher Spröde und abseits

Stehende wird sich angelockt fühlen, in die W elt

des Dichters sich hineinzuleben; wer aber den

Alten am Schwanenwege zu Kiel selbst gekannt

und geliebt hat, der wird Genugtuung darüber
empfinden, dass jener noch eine so liebe- und
verständnisvolle Würdigung erlebt hat. aber
auch mit Wehmuth das beigegebene Bild be-
trachten. das Groth so lebenswahr — über seine

Gartenpforte gelehnt — darstellt; es ist nach
einer grösseren Photographie (von Allers) ge-

fertigt, die Groth seinen näheren Freunden zur

Erinnerung an den 70. Geburtstag widmete.
Neuwied a. Rh. Alfred Biese.

Charles Dejob, Lcs Kemmes dans la Comedie
francaise et italienne au XVIll® siccle. Poris,

Albert Fontemoing, 1899. 1 Bl. u. 417 S. 8°. Fr. 4.

Ein reiches Wissen, das die Gebiete der
französischen, italienischen, englischen und deut-

schen Komödie umfasst, wird hier leider ohne
die nöthige Durchgeistigung dargeboten. Es fehlt

diesem Buche an Stil und Methode, an littera-

rischer Durchbildung
;

es fehlen die grossen Ge-
sichtspunkte, von denen aus das Ganze sich un-

willkürlich zu einem Kulturbild gestalten würde.
So wie cs jetzt ist, zerflattert das Material in

der Vielheit des Kleinlichen ; wir haben eine

Sammlung von Stoffen, Themen und Motiven,

in der man sich am Ende nicht mehr ausfindet.

Die französische Komödie — denn um diese

handelt es sich doch in erster Linie — hatte in

der klassischen Zeit des 17. Jh.fi in ihrer höch-

sten Entwicklung einen polemisch-sozialen Charak-

ter angenommen. Sie war eine Vormacht ge-

wesen im Kampfe der Strömungen und Ideen,

welche den Tag bewegten: sie hatte gelegent-

lich, etwa in der Frage des Preziösentbums, die

öffentliche Meinung entschieden, oder noch häu-

figer sich streitbar ihr entgegengestellt. Ein Stück,

wie der „Tartuffc“, war ein Protestruf, der an

Kühnheit den „Provinzialen“ Pascals wenig nach-

gab, ein Manifest gegen die steigende, über-

treibende Kirchlichkeit des Jahrhunderts. „Es

ist die Pflicht der Komödie, die Menschen zu

bessern, indem sie sie unterhalt“, so hatte

Moliere geschrieben; und treu diesem praktisch-

moralisircnden Grundsätze, übte er seine Kritik

an allen Erscheinungen des Zeitgeistes. - Von
dieser bedeutenden Auffassung war das Lustspiel

im 18. Jh. längst zurückgekommen. Nur zwei

Werke der komischen Litteratur. „Turcarct“,

der i.
J.

1709' den Kampf ge.gen die Finanzleute

aufnimmt, und „Figaro“, der die Revolution ein-

läutet, haben eine ernstere polemische Tragweite.

Die grossen Probleme der Epoche werden sonst

anderwärts ausgetragen, in den encyclopädischen

Wörterbüchern, im Roman und wohl auch in der

Tragödie. Die Komödie tritt dagegen in die

zweite Reih«* zurück. Ihr geht die prinzipielle

Picfe ab, das Pathos der Entrüstung, die Leiden-

schaftlichkeit, welche ihr bei Moliere gerade die

höchsten Wirkungen gesichert hatten. Sie ist

sekundär in der Wahl der Motive und in der
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Ausführung; aber wenn sie darum auch den

philosophischen Gehalt des gährenden Zeitalters

nicht ausschöpft, giebt sie doch immerhin ein

gewisses Bild der gesellschaftlichen Zustände, der

Verirrungen. Laster und Eigenheiten. Die ganze

kraus-perverse Rokokko-Kultur schwirrt in diesen

Stücken, die oft allzu flatterhaft anekdotisch,

geistreich witzig oder allzu ephemer sind. Wir
sehen, wie die Empfindsamkeit steigt, wie das

Naturgefühl erwacht und sich bald verirrt; das

Standesbewusstsein regt sich, die verschiedenen

Klassen messen sich gegen- und aneinander; im

„Philinte“ Fabre d’Eglantine's hört man sogar

etwas von den Theoremen der Revolution durch.

Auch technisch ist die Komödie des 18. Jh.s

interessant, weil sie eine Anzahl neuer Formen
entwickelt hat. Neben dem Charakterlustspiel, das

nach Moliere epigonenhaft weiterlebt, entsteht

in den dreissiger Jahren die comedir. larmoyante.

Sie ist wichtig, weil aus ihr das bürgerliche

Schauspiel hervorgeht, der Kunststil Dumas' und

Augicrs. Doch ohne so weit vorzugreifen, braucht

man nur Nivelles „Ecole des meres u
, Beaumar-

chais' „Eugenic“ oder seine „Deux amis“ zu lesen,

um zu sehen, wie das Rührstück rasch ins Sitten-

drama umschlägt. Die „Mere coupable“ ist nichts

anderes, als ein antizipirtes Thesenstück. — Auf
Beaumarchais geht ferner auch das moderne In-

triguenlustspicl zurück. Une intrigue aisement

Hlee , oü Part se derobe sous l'art, so hat er

selbst einmal sein künstlerisches Beginnen charak-

terisirt. Die meisterhafte Verschlingung der

Handlung in den Dr.ux amis, die raffinirte Be-

rechnung aller Szenen und Effekte erinnert

schon lebhaft an Sardou. Im „Barbier“ und
„Figaro“ hat Scribe das Vorbild seiner Technik
gefunden. — Drittens kennt jene Zeit das Sing-

spiel, wie namentlich Favart und gelegentlich

auch
J. J. Rousseau es gepflegt haben. Viertens

giebt es eine Gattung, die ihren Gegenstand
mit dichterischer Laune und schalkhafter Freiheit

behandelt, ein Phantasiespiel, dessen Meister

Marivaux ist. Was er mit Watteaukunst ausführt,

wird später, in unserem Jahrhundert, Alfred de
Müsset mit den Mondscheinfarben der Romantik
malen; und dann entstehen die poetischen Pro-
verbes De quoi rävent les jeunes filles, II ne
faut jurer de rien, On ne badine pas avec Pamour

- ein Genre, das noch in Rostands „Romanes-
ques“ weiterlebt. Auch die realistischere Form
der comedie fantaisiste, wie sie in „Un Caprice“
existirt, ist schon im 18. Jh. vorgebildet, etwa
in Sedaine’s „Gageure imprevue“ oder in An-
dricux* „Le reve du mari ou le manteau“.

Welche Stellung nimmt nun die Frau in der
Komödie jenes Zeitalters ein? Dejob fasst sich

dahin zusammen: „Das 18. Jh. hat die Frau ver-
göttert und sich am Schauspiel ihrer Triumphe
geweidet; es hat ihr oftmals geschmeichelt ....
... es glorilizirte, wenigstens wenn die Umstände

es zur Einsicht brachten, nicht den Missbrauch

ihres Prestiges; aber ... es liebte cs, sie ihre

unwiderstehliche Geschicklichkeit entfalten zu

sehen. Es missfiel ihm nicht, sich in ihrer Hand

zu wissen.“ Das ist richtig, aber immerhin ein-

seitig. Am besten greift man auch hier wieder

auf das 17. Jh. zurück. Die Frau nach dem

Herzen Moliere* ist noch die resolute, brave

Bürgersgattin; aber schon machen sich Bestre-

bungen geltend, die von den aristokratischen

Kreisen auf die mittleren Stände hinüberwirken

und dem schönen Geschlecht eine höhere, gei-

stigere Bestimmung zusprechen. Das sind die

Versuche der preziösen und der gelehrten Damen.

Der grosse Dichter, wie bekannt, steht ihnen

entschlossen feindlich gegenüber. Aber die Eman-

zipation vollzieht sich dennoch, mit alt ihren

Neuerungen und Folgen, mit ihren widrigen und

erfreulichen Thatsachen. Die Frau in der Ko-

mödie des 1 8. Jh.s steht unter dem Zeichen

dieser Emanzipation, das Wort im weitesten

Sinne genommen. Sie herrscht in der Gesell-

schaft! Favart entwirft jetzt in den „Trois Salta -

nes“ keck und grillenhaft den Typus der pari-

sienne triomphante. In der „Nanine“ heisst es:

„Le ciel fit les femmes Pour corriger Ic levain

de nos ämes, Pour adoucir nos chagrins, nos

humeurs, Pour nous calme.r, pour nous remlre

meilleurs.“ Durch die Eigenschaften des Geistes

und des Herzens stehen sie über den Männern.

Und gleichzeitig effeminirt sich die Kultur der

Salons in ihrer koketten, gedankenlosen Frivo-

lität. Man lese ein Sittenstückchen, wie Poinsi-

nets „Cercle“. Alles drängt und fliegt dem

Vergnügen nach. „Se repandre et briller. c'est

respirer pour moi“ (Boissy, Les dehors trom-

peurs). Vernunft und Verstand sind „Chimäre

oder vertus roturieres (La Noue). „Faire un

talent de la frivolite“, das ist nach Desmahis

die grosse modische Kunst. „Aujourd hui dans

le monde on ne connait qu’un crime, C est

Pennui; pour le fuir tous les moyens sont bons

— so steht es in Gressets „Mechant“. Ein*’

völlige Unbedenklichkeit greift Platz, la noble

indifference, wie La Noue sie ironisch nennt,

wie Grcsset spottet: „tout est indifferent pour

les ämes sublimes“. — Natürlich macht sich

dieser sittliche Verfall auch im Verhältnis« zu

den Frauen fühlbar. So sehr man sie einerseits

umschwärmt, ebenso sehr begegnet man ihnen

auf der anderen Seite mit Missachtung. Io cf

eleganten Welt giebt es nichts Abgeschmackteres,

als wenn ein Ehemann seine Gattin liebt,

Nivelle de la Chaussee’» „Prcjugc ä la mode

ein Beispiel ist. Cidalise in Saurins „Les moeurs

du temps“ erklärt: „la mode cst de se passer

du coeur“; und der Marquis explizit-1 e Jen

„on epousc une femme, on vit avec une autre,

et l’on n’aime que soi“. D. zitirt einen y

haber d'Allainvals, der seiner Verlobten
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greif lieh macht: „Un mari est celui de tous les

hommes de qualite que les femmes voient le

moins“. Aber auch ganz im allgemeinen tritt

ein abschätziger Zug in der Beurtheilung des

zarten Geschlechtes hervor. „Quant ä l’honneur

du sexc“ — „on n’y croit guere“, heisst es

in Desmahis’ „Impertinent“, und anderwärts

denkt man nicht viel besser von ihrer Tugend.

Der moralische Glaube ist so tief gesunken, dass

die Liebe zum blossen Zeitvertreib wird.

„L’amour n’est plus qu’un jeu, qu’un simple

amusement, Ou l'on est convenu de tromper

finement, D’etre dupe ou fripon“ (Dehors trom-

peurs). — Unnöthig zu sagen, dass die Frauen

dieses pessimistische Gebabren selbst mitver-

schulden. Sie haben sich auch im Gebiete der

Sittsamkeit emanzipirt, und über ihre Leicht-

fertigkeit, über die Untreue der verheiratheten

Damen, über die Maitresscnwirthschaft und die

faux menages fällt manches bittere Wort. Einige

sehr bezeichnende Beispiele finden sich bei D.

— Um die Bewegung des Feminismus vollstän-

dig zu machen, ist dann schliesslich auch von

Frauenrecht die Rede. Die Pflichten und Vor-

theile in der Ehe, so sagt Sophie im „Prejuge

ä la mode“, sollten gleich vertheilt, das Weib

nicht die Sklavin, sondern die Gefährtin des

Mannes sein: „sa femmc est sa compagne, et

non pas son esclave“. Doch die Gesetze sind

eben das Werk des HerrenVolkes, schon spricht

man geradezu von dem Recht des Stärkeren

(Prejuge II. I). Figaros Susanne singt: „Les

plus forts ont fait la loi“. Marcelline ist empört

über die Männer: „traitees en mineurcs pour

nos biens. punies en majeures pour nos fautes:

ah! sous tous les aspects, votre conduite avec

nous fait horreur ou pitie.“

Das sind einige flüchtige, grobe Züge aus

dem Bilde, welches die französische Komödie

des 18. Jh.s von der Stellung und dem Wesen

der Frau enthüllt. Andere Themen und Gesichts-

punkte schliessen sich an. D. bemerkt ein-

mal recht fein, dass die Geschwisterliche erst

jetzt zur Darstellung kommt; vielleicht hängt das

mit der allgemein grösseren Empfindsamkeit zu-

sammen. Man könnte den Typus der Kokette

von Moli&rc zu Dancourt, Lesage und La Noue

verfolgen; das Motiv der Ecote des femmes und

den Charakter des jungen Mädchens bei La Fon-

taine, Regnard, Beaumarchais und Fahre d'Eglan-

tine. Vielleicht würde man auch über die Er-

ziehung der Kinder einige Andeutungen finden.

Genug, diese Proben zeigen jedenfalls, welch

ein reicher Stoff hier zur Bearbeitung vorlag.

Berlin. G. Ransohoff.

Geschichtswissenschaften,

Franz Jostes, Die Kaiser- und Königsurkunden

des Osnabrücker Landes, in Lichtdruck herous-

gegeben. Münster i. W., Aschendorff, 1899. 23 S.

u. 24 Taf. Fol. M. 30.

Die vorliegende Veröffentlichung macht einer

Urkundenverhehlung ein Ende, deren Geschichte

ich vor Kurzem in der Beilage zur „Allgemeinen

Zeitung“ vom 5. Dezember eingehender dar-

gelegt habe. Jostes war nach dem Tode des

Bischofs Höting von Osnabrück das Hüteramt

über die bis dahin ängstlich .verheimlichten Ur-

kunden zugefallen. Er lüftete das grosse Ge
heimniss, indem er sie in der technisch denkbar

vollendetsten Form, in vollständigen, original-

grossen Lichtdrucken, herausgab, und verdiente

sich dadurch unsern lebhaften Dank. Die Ur-

schriften sind uns jetzt auch nach ihren äusseren

Merkmalen hin wenigstens grossentheils ersetzt,

selbst wenn sie, was wir zu Ehren der bethe.i-

ligten Kreise denn doch nicht annehmen wollen,

abermals hinter unsprengbare Schlösser und

Riegel verschwinden sollten. Die neue Ausgabe

bietet aber überdies einen wichtigen Beitrag zur

Lehre von den Urkundenfälschungen (10 unter

den 23 von Karl d. Gr. bis Heinrich IV. reichen-

den Urkunden sind sicher unecht) und dadurch

eine willkommene Ergänzung zu den „Kaiser-

urkunden in Abbildungen“, tjir. gerade auf die-

sem Gebiete hinter dem, was sie zu leisten ver-

mochten, zurückgeblieben waren. Historischen

Seminaren erwächst in den neuen Facsimiles ein

höchst geeignetes Lehr- und Uebungsmittel. Die

Reproduktionen, denen ich nur etwas kräftigeres

Papier wünschte, sind trefflich; nur die. Siegel-

abbildungen der letzten Tafel lassen in zum

Theil empfindlicher Weise die Schwierigkeiten

erkennen, welche Siegel der photographischen

Aufnahme bereiten. Den kritischen Fragen, die

sich an die Osnabrücker Kaiserurkunden knüpfen,

werde ich im nächsten Halbjahr eine eingehende

Darstellung widmen.

Berlin. M. Tangl.

Hermann Diemar, Hessen und die Reichsstadt

Köln im 15. Jahrhundert. Regesten zur hessi-

schen und deutschen Geschichte. [S.*A- aus den

Mitlheilungen des Oberhessischen Geschichtsvereins,

N. F. VIII. Bd.] Giessen, v. Münchovvsche Hof- u.

Univ.-Druckerei, 1899. 186 S. 8'-.

Für die hessische Landesgeschichte bietet

diese lleissige Zusammenstellung mancherlei nütz-

lichen und zum grossen 1 heile unbekannten Stoff,

namentlich zur Handels- und Rechlsgeschichte.

Für die politische Geschichte sind besonders die

neuen Mittbeilungen über ein Bündniss, das

Hessen und Braunschweig 1419 mit der Stadt

Köln und dem Herzoge von Berg abschlossen,

von Werth. Dass bei wichtigeren Stücken die

Regesten zu oft sehr ausführlichen Auszügen

erweitert worden sind, ist für manchen Be-

nutzer gewiss recht angenehm; in vielen Fällen

wäre aber knappere Fassung zu empfehlen ge-
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wesen. Das beigegebene Register ist , sehr
nützlich.

Marburg. H. Reimer.

Karl Hauck, Geschichte der Stadt Mannheim
zur Zeit ihres l'ebergangcs an Kaden. (For-
schunBon zur Geschichte Mannheims und der Pfalz.

11-1 Leipzig, ßreitkopf & Härtet, 1899. 3 Hl. u 145 S
8*. M. 2,SO.

l)ii- kleine Schrift giebt in gewandter, leben-
diger Darstellung auf Grund fleissiger archivali*
scher Studien und mit Verwcrthung der gesumm-
ten einschlägigen gedruckten Lineatur ein um-
fassendes Bild der Zustände in Mannheim um die
Wende des vorigen Jahrhunderts. Der erste
Abschnitt, der einen L'eberblick über tlie äussere
Geschichte der Stadt vom Beginn der Revolutiuns-
kriege bis zum Anfall an Baden bietet, ragt
durch tlie vielfältige Verflechtung ihrer Geschicke
in die grossen Welthandel aus dem Rahmen des
Lokalgeschichtlichen heraus und hringt insbeson-
dere Über die Rolle, welche die Erhaltung bezu .

Wiedereroberung der Festung in der Politik des
Münchner und Wiener Hofes spielte, manches
Neue. Die folgenden Abschnitte behandeln die
Finanzverwaltung. die innere Verfassung, sowie
die Kulturverhältnisse der Stadt. Dir Eindrücke,
die sich uns hier aufdrängen, sind, soweit es
sich um die bayrische Zeit handelt, im allge-
meinen nicht erfreulich : die Regierung Karl
Theodors wirkte auf die gedeihliche Entw icklung
des Gemeinwesens mehrfach ungünstig, und sein
Nachfolger herrschte in der Pfalz zu kurz, um
die von ihm in Angriff genommenen Reformen
durchzurühren. So harrte der liadisehen Regie-
rung die Aufgabe, hier bessere Zustände zu
schaffen, und sie nahm sich dieser auch, wie
namentlich das Kapitel über die Ordnung der arg
zerrütteten städtischen Finanzen zeigt, mit Eifer
und Umsicht an: cs sei liier nur an das verdienst-
volle Wirken Baumgärtners erinnert. Ein Blick
aul den gewaltigen Aufschwung, den Mannheim
m tinserm Jahrhundert unter den Zähringern ge-
nommen. lehrt, dass .Irr endliche Erfolg diesen
Bestrebungen nicht versagt geblieben ist. Da
und dort hätte der Vf. vielleicht etwas weiter
greih n dürfen : in dem Abschnitte über die innere
\ erfass«,

lg Wären wohl auch ein paar Worte
Uber den Verwaltungsapparat der Stadt und dir
< 'rganisation der städtischen Behörden am Platze
gewesen. Dass in dem folgenden mit keinem
Worte von dem Theater die Rede ist, wird mit
Keelii befremden, wie man nicht minder einen Hin-
w eis auf die damalige Lage der bildenden Künste
und eine kurze Würdigung der Kunstsammlungen
vermisst ih ren WegfÜhrung nach München In jene

o"L . ,

•'"<h ,iniK (: Flüchtigkeiten stören:
• 2h wird das linke mit dem rechten Rheinufer

verwechselt. S. 75 is, der Kurfürst in einen
usshcr/og zu verwandeln. Wie S. 28 St.

Gallen unter die schwäbischen Kre»stände gr
.

räth, ist mir unerfindlich. Was der Vf. S. 89
115 und 136 als llrtheil Karl Friedrichs über
Mannheim und Antwort auf eine Denkschrift des
Regierungsraths Friedrich anführt, rührt, wie

Form und Inhalt des Schriftstücks auf den ersten

Blick zeigen, nicht von dem Kurfürsten her.

sondern ist ein Gegengutacbten von dritter Seite,

das zusammen mit dem Memorandum Friedrichs

dem Kurfürsten vorgelegt wurde. Aber abge-

sehen von derlei kleinen Versehen und Mängeln
liegt Alles in Allem hier eine Arbeit vor. zu

der man den Vf. sowohl als den Verein, der

ihm den Auftrag erthcilt hat, beglückwünschen
darf.

Karlsruhe. Karl Obser.

Rechts- und Staatswissenschaften.

Alexander Tobien, Die Agrargesetzgebung Liv-

lunds im 19. Jahrhundert. I. Bd.: Di c Bauer-

verordnungen von 1804 und 1819. Berlin.

Puttkammer & Mühlbrecht, 1899. VI u. +40 S.

Lex. 8°. M. 20.

Es ist ein gross angelegtes, von gründlichem

Fleiss und einer vollständigen Beherrschung aller

einschlägigen geschichtlichen (Quellen zeugendes

Werk , dessen erster Band uns hier vorliegt.

An Monographien über die Agrarverhältnisse der

Ostseeprovinzen und speziell Livlands ist zwar

kein Mangel; wir erinnern z. B. aus jüngster

Zeit an die in ihrer Art vortreffliche Studie von

A. von Transehe-Rosvncck „Gutsherr und Bauer

in Livland im 18. Jahrhundert“. Indessen ge-

bührt doch Tobien das Verdienst, die vorhandene

Littcratur kritisch gesichtet, durch umfassende

archivalischc Studien vervollständigt, Vieles in

neue Beleuchtung geruckt zu haben. Gegenstand

des vorliegenden Bandes ist die Aufhebung der

Leibeigenschaft, genauer die Regulirung der

bäuerlichen Lasten durch die Bauerverordnung

von 1 804 und das Verleihen der persönlichen

Freiheit an die Bauern durch das Gesetz von

1819. Dabei hat T. nothgedrungen aul eine

Darstellung der früheren Zustände zurückgegriffen,

er hat die geschichtliche Entwicklung der Agrar-

verhältnisse seit der scliu eclischen Herrschaft

(1620—1721) zu zeigen versucht. T. führt

aus, wie der Inländische Adel aus eigener In-

itiative beheits im 18. Jh. eine Besserung 'Irr

bäuerlichen Zustände angestrebt, x. Th. (1797)

auch durchgesetzt hat. An die Aufhebung der

bäuerlichen Unfreiheit konnte aber erst gedacht

werden, als mit Alexander I. auf dem russischen

Throne eine Persönlichkeit sass, die dergleichen

Bestrebungen warmes Interesse entgegentrug.

während vorher und auch noch nachher die

Agrarverhältnisse im eigentlichen Russland, das

bis zur vollständigen, uneingeschränktesten Leib-

eigenschaft gekommen war, auf alle ReConnbc-

Digitized by



1965 30. Dezember. DEUTSCHE LITTERATURZE1TUNG 1899. Nr. 52. 1966

Strebungen in den Ostseeprovinzen als Hemm-
schuh wirkten. Im Gegensatz zu einigen frühe-

ren Publizisten, die die Agrarverhältnisse der

Ostseeprovinzen behandelt haben, wie Julius

Eckardt, vertritt T. die Auffassung, dass das

Gesetz über die Aufhebung der Leibeigenschaft

von 1819, das dem Bauern die blosse Frei-

zügigkeit gewahrte, ohne Anrecht auf Land,

dennoch günstiger gewesen sei, als die Verord-

nung von 1804, die bloss die bäuerlichen Lasten

in ein festes Verhältnis zu dem vorhandenen

Bauernlande setzte, die Erbunterthänigkeit jedoch

beibehielt. Ein abschliessendes Urtheil über

diese und einige andere Ansichten T.s dürfte

erst mit dem Erscheinen des zweiten Bandes,

der die Beseitigung der Frohndienste und die

Umwandlung des bäuerlichen Pachtbesitzes in

Eigenthum behandeln soll, möglich sein. Jeden-

falls aber dürfen wir bei der Sorgfalt und

Gründlichkeit, mit der T. zu Werke gegangen

ist, seine Arbeit als eine sehr dankenswert!«:

Bereicherung der agrargeschichtlichen Litteratur

ansprechen.

Berlin. Carl Ra llod.

Walter Troeltsch, lieber die neuesten Ver-

änderungen im deutschen \Virthschaftslel>en.

Vorlragscyklus, gehalten in Stuttgart vom 21. Novem-

ber bis 19. Dezember 1898. Stuttgart, W. Kohlhammer,

1899. I Bl. u. 156 S. 8*'. M. 2.

Bei dem wachsenden Interesse der breitesten

Kreise unserer Bevölkerung an wirthschaftspoliti-

schen Problemen, bei der Hochfluth von Abhand-
^

lungen über Einzelfragen, in denen häufig Sonder-
|

Interessen zum Ausdruck gelangen, ist es er-

wünscht, wenn die Vertreter der Wissenschaft

Gelegenheit nehmen, in objektiver Weise die

wirtschaftlichen Verhältnisse der Gegenwart in

populärem Gewände, darzustellen. So können

wir den Entschluss des Vf.s, seine fünf Vorträge,

die er im Stuttgarter Landesgewerbemuseum vor

dem kaufmännischen und Handelsverein gehalten

hat, einem weiteren Publikum zugänglich zu

machen, nur billigen. Sie behandeln: I. Rück-

blick
,

Grundlagen der heutigen Wirthschafts-

verhältnisse; II. Landwirtbschaft; III. Industrie;

IV. Handel; V. Zusammenfassung; Ausblick. Das

ruhig abwägende Urteil, das Troeltsch aus-

zeichnet, empfiehlt das Scbriftchen. Der enge

Rahmen, in welchem er sich halten musste, hat

es wohl unvermeidlich gemacht, dass bisweilen

die persönliche Auffassung des Vortragenden die

Mitteilung von Thatsachcn vertritt.

Königsberg. O. Ger lach.

Kunstwissenschaften.

Adelbert Matthaei, Deutsche Baukunst im

Mittelalter. [Aus Natur und Geisteswelt. 8. Bdchen.]

Leipzig, B. G. Teubner, 1899. IV u. 156 S. 8°.

Geb. M. 1,15.

Das kleine Buch hat die grosse und gute

Absicht, der Thcilnahmslosigkcit des Publikums,

wie sie in den Fragen der Architektur so oft

wahrzunehmen ist, entgegenzuarbeiten. Kein

Zweifel, dass sich Malerei und Plastik, auch

nach der Seite der geschichtlichen Betrachtung,

einer weit allgemeineren Antheilnahme erfreuen,

als die dritte der Künste, die von vielen gar

nicht einmal als ebenbürtige Schwester der

beiden anderen anerkannt wird. Das mag theil-

weise wenigstens darin begründet sein, dass die

Möglichkeit eines tiefer eindringenden Verstehens

in stärkerem Grade, als bei jenen, durch eine

gewisse Vertrautheit mit den historischen und

technischen Grundlagen bedingt ist. Das vor-

liegende Büchlein versucht, diese Grundlagen zu

geben. Nachdem in einer kurzen Einleitung das

Wesen der Architektur als der raumgestaltenden

Kunst dargelegt worden ist, werden die mittel-

alterlichen Baustile in ihrer geschichtlichen Folge

besprochen. Zunächst schildert der VT. jedes-

mal die historischen Umstände, aus denen her-

aus erst das besondere Raumidral und die be-

sondere Bauaufgabe der Zeit verständlich wer-

den. dann wird für jeden Stil ein Xormal-

schema abstrahirt und daran der Grundriss, der

innere und äussere Aufbau, die Dekoration,

ferner das Technische und endlich der künst-

lerische Werth erläutert. Zum Schlüsse wird

dann die Entwicklung innerhalb jedes Stils durch

geschickt ausgewählte Einzelbeispiele belegt, so

die des romanischen durch Gernrode, Hildesheim,

Speyer und Laach. Die Darstellung ist knapp,

ohne jedoch Wesentliches zu übergehen, der

Ausdruck ist von inustergiltiger Klarheit und

Verständlichkeit, die Illustrationen sind nicht bloss

schmückende Beigaben, sie erläutern wirklich.

Es wäre sehr zu wünschen, dass uns bald ähn-

liche Handbücher der deutschen Malerei und

Plastik vorgelegt würden.

Strassburg i. E. Ernst Polaczek.

Fr. Benkert, Ein vermeintlicher Heidentempel

Westfalens. (Die Drüggelter Kapelle). [S.-A. aus

ßd. UV d. Zeitschr. f. Geschichte u. Alterthumskunde

Westfalens.] Soest, Kitter, 1897. IV u. 37 S. 8°

m. 4 Taf. M. 1.

Kein Heidentempel und keine Hubertus-

kapelle, wie der Volksmund sie nennt, keine

Taufkapelle, wie Lübke nach 'lappe annimmt,

auch keine Schloss- oder Hauskapelle derer „zu

Drüggclte“, wie Giefers darzulegen sucht, son-

dern eine Heiliggrabkapelle als Stiftung des

Grafen Gottfried II. von Arnsberg aus dem J.

1226/27 ist die Drüggelter Kapelle. Das ist

das Ergebniss der Untersuchungen, welche den

ersten Theil dieser Abhandlung bilden. Die

spärlichen urkundlichen Ueberliefcrungen sind

mit Geschick zu Stützen dieser Ansicht benutzt.

Weniger ansprechend ist die folgende Besehrei-
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bung der Kapelle. Die Zeichnung auf den bei*

gefügten 4 Tafeln ist ziemlich mangelhaft, auch

wird das Kehlen des Maassstabes zur Beurtei-

lung der Grössenverhältnisse vermisst. Die

reichliche Wiedergabe von Säulen - Köpfen und

•Füssen dieser Kapelle in Vergleich mit ähn-

lichen der Petri- und der Patrocli - Kirche zu

Soest bekräftigen die allgemein angenommene
Ansicht, dass dieses in seiner ursprünglichen Be-

stimmung immerhin noch etwas rätselhafte Bau-

werk durch Werkleute aus Soest in mehr hand-

werksmässiger als künstlerischer Weise ausge-

führt worden ist.

Nottuln, Bez. Münster. C. A. Sav eis.

Notizen und Mittheilungen.

Unter d. Leitg d. Assyriologen Prof. Dr. Hilp recht
geht e. neue Expedition d. Univ. v. Pennsylvania
nach Babylon, die d. Ausgrobg d. Stadt Nippur
vollenden soll. Ihr Weg führt üb. Aden, noch d. Pers.

Meerbusen, dann d. Tigris hinauf nach Bagdad; in d.

zweiten Hälfte d. Januars hofft sic in Nippur einzu-
treffen. Für ihre Aufgabe stehen ihr 95,000 Dollars zu
Gebote.

Auf Antrag d. Kgl. belgisch. Dcnkmalerkommission
sollen unter d. Leitg d. bclg. archäolog. Gesellsch. in

Durbuy d. Ruinen d, Burg Longe, die am Zusammen-
flüsse d. Ourthe u. Lcmbrec auf hoher Felsspitze lag
und i. J. 1521 auf Befehl Karls V. zerstört worden ist,

auf Staatskosten lreigelegt u. Nachgrabgn vorgenommen
werden, durch die man archäolog. u. geschieht!. Ent-
deckgn zu Tage zu fordern u. paläontolog. Funde zu
machen hofft.

Gelehrte Gesellschaften und Vereine.

In d. Numismat. Gesellsch. zu Berlin schloss um
5. Dczbr. Rr. Bahrfeldt s. Vortrogscyclus iib. d. hohen-
zoll. Münzen durch c. Bosprechg d. Münzen d. sigma-
ring. Linie; Hr. v. Kühle wein legte c. Anzahl neuester
Berliner Münzen vor, u. Hr. Dannenberg gab Ergän-
zungen zu Moders Abhdlg üb. d. Titel d. Münzherren
auf Münzen d. Mittelalters.

In d. Sitzg d. Internat. Vereinig^ f. vergleich.
Rechtsivissensch. «. Volkswirtschaftslehre zu Berlin
am 13. Dczbr. hielt Hr. Fritz Stier-Somlo e. Vortrag
üb. d. Volksübereeugg als Rechtsquelle.

In der Sitzung der Deutschen Gesellschaft für Alter-
tumskunde in Prag am 12. Dezember 1899 sprach Hr.
Siegfried Reiter üb. den Begriff .Element" bei Griechen
und Römern (im Anschluss an Hermann Diels' „Ele-
mentum“) u. Hr. Moriz Winternitz üb. „Volkskunde,
Völkerkunde und Philologie in ihren wechselseitigen Be-
ziehungen -

.

Personalchronik.
Ernennungen, Auszeichnungen usw.

An Universitäten usw. Ord. Prof. d. Erdkdc zu
Berlin, Geh. Rath Dr! Ferdinand v. Richthofen z.
Mitgl. d. kgl. Mnximiliansordens f. Kunst u. Wisscnsch.
ernannt.

Todesfälle:
Directur i. Luiscnsladt. Rcnlgvmn.. Prof. Dr. Georg

Kose, am 13. Dezbr,, im 61. J„ in Berlin; ord. Prof,
l- rom. Recht Dr. Karl Salkowski, am 16. Dezbr..

J. alt, in Königsberg i. Pr.

Neu erschienene Werke,
im Dezember bei der Redaktion olngcliefcrt

Delisle, L., Notice sur la Rhetorique de Ciceron tra-

duite pnr Maitre Jean d’Antioche. Ms. 690 du Musce
Conde. [Notices et Extraits des Mss. de la Bibi, nation.

et autres biblioth. XXXVI.J Paris, C. Klincksicck.

Derselbe, Notice sur un Rcgistre des Proces-verbaux
de la Faculte de Theologie de Paris pendant les annee»

1505—1533. [Dieselbe Sammlg. XXXVI.] Ebda.

Effmann, \V., D. Karoling -otton. Bauten zu Werden.

I. Strassb., Heitz. M. 18.

Derselbe, D. Glocken d. Stadt Frciburg i. d. Schw.

Ebda. M. 9.

Ennecccrus, L., u. Lehmann, H. Q., D. bürgert.

Recht. E. Einführung in d. Recht d. BGB. I, 2. Mar-

burg, Elwcrt. M. 4,20.

Erman, A., u. Krebs, Fr., Aus d. Papyrus d. Kgl.

Museen. [Handbücher d. Kgl. Mus. zu Berlin.) Brl.,

W. Spemann. Geb. M. 4.

Frankhauscr, K., Altklass, Lyrik. Strassb., Heitz.

M. 1,50.

Gedichte vom Hausrath aus d. 15. u. 16. Jh., in

Facsimiledruck hgb. v. Th. Hampe. (Drucke u. Holz-

schnitte d. 15. u. 16. Jh.s in getreuer Nachbildg. II.}

Ebda. M. 6.

Grimm, H., Leben Michelangelos. Lief. 14. Brl,

W. Spemann. M. 2.

Historie, Danmarks Rigcs, af J. Steenstrup u. A.

63. H. Koph., Bojcsen. Kr. I.

Junker. C., D. Verein d. österr.-ungar. Buchhändler

1859— 1899. Festschrift. Wien, R. Lechner Komm-
Lindner, A., D. Basler Galluspforte u. andere roman.

Bildwerke d. Schweiz. [Stud. z. dtsch. Kunstgesch. t?.]

Strassb., Heitz. M. 4.

Maulavi NazTr-AIjmad, The Bride's Mirror or Mir-

Atu l~Arös. Ed. bv G. E. Ward. Lond., Henry Frowde.

Geb. Sh. 10. 6 d.

Monarchie, D. Österr.-ungar., in Wort u. Bild. Lief.

338. Wien, Holder. M. 0,60.

Moriz-Eichborn . K., D. Skulpturencvklus in d.

Vorhalle d. Freiburger Münsters u. s. Stellg in d. Plastik

d. Oberrheins. [Stud. z. dtsch. Kunstgesch. 16-] Strass-

bürg, Heitz. M. 10.

Neujahrswünsche d. 15. Jh.s, hgb. v. P. Heitz.

[Drucke u. Holzschnitte d. ln. u. 16. Jh.s in getreuer

Nachbilg. III.) Ebda. M. 6.

Peltzcr, A., Dtsche Mystik u. dtsche Kunst. IStud.

z. dtsch. Kunstgesch. 21.} Ebda. M. 8.

Post u. Telegraphie in Strassburg (Eis.). Denkschrift

z. Einweihg d. Neuen Reichs- Post u. Tclegraphengebäu-

des. Strassb., Ludolf Beiist. M. 5.

Pückl er- Litnpurg, S. Graf, Martin Schaffner. [Stud.

z. deutsch. Kunstgesch. 20.] Strassb., Heitz. M. 3.

Richter, Ed., D. Grenzen d. Geographie. Rede.

Graz, Lcuschner ifc Lubenskv. M. 0,60.

Saga, La, de Gunnlaug Langue de Serpent. Tra-

duite de 1‘ancien islandais avec une introduction p. r-

Wagner. Gent, Sieffer (Paris. Leroux). Fr. 1,50.

Schwab, M., Le Ms, No. 1380 du Fonds hebreu a

ln Biblioth. nationale. [Notices et extraits des mss. de

la Bibi. nat. et autres biblioth. XXXVI.) Paris, Kirne -

sicck.

Turn au, Ü., Rabanus Maurus, d. przcceptor Gertna

niae. Münch.. J. Lindauer. M. 0,80. _ .

V ulpin us, Th., Auslese. Lieder, Bilder u. Spruche.

Strassb., Heitz. M. 2,50.

Winterfeld- Barnow. E. v., Bogdana. E- «
aus Lithaucns Vergangenh. Ebda. M- 1*50.

Zivi er. E., Akten u. Urkdn z. Gcsch. d.

Bergwesens. Oesterr. Zeit. Kattowitz 0. *S..

Böhm. M. 15.
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Demnächst erscheinende Werke,
Aus dem Gebiete der

Geschichte. Neumann, K. J., Hippolvtus v. Rom
in s. Stellg zu Staat u. Welt. Zur Gesch. von Staat

u. Kirche im 3. Jh. Lp*. , Veit & Comp. Etwa M. 4.

— H ick mann, A. L., D. geistige u. materielle Ent-

wickig Oesterr.- Ungarns im 19. Jh. 10 Diagrammtaf.
Wien, Moritz Perles. M. 1,50.

Geographie. Moser, K., D. Karst u. s. Höhlen.

Triest, F. H. Schimpff. M. 6.

Rechtswissenschaft. Calker, Fr. v. , Krit. Bemer-

kungen zu d. Entw. e. Gesetzes betr. d. Urheberrecht

an Werken d. Litt. u. d. Tonkunst v. 13. 7. 1899.

Halle, Niemeyer. M. 1,60.

Zeitschriftenschau.

Theologie und Religionswissenschaft.

Beweis d. Glaub. Dczbr. Stcude, Zu Tvndalls

Frgmenten aus d. Naturwissenschftn. — W. Keerl,
D. Bedeutg d. fleischt Leiblichk. — Wie dünket euch

um Christus? — D. einseitige Nativism. d. amerikan.

Ethnologen David Brinton. — D. Bedeutg d. Paläonto-

logie f. d. Descendenzlehre.

D. Katholik. Dezbr. Zurbonsen. D. Rosen d.

hl. Elisabeth. — N. Paulus, Luther üb. d. schlimme

Ende s. Gegner. - C. Braun, Röchelt u. Superpelli-

ceum (Schl.). — Falk, Pfarrer K. Hensel zu Frank-

furt a. M. — A. Huhn, D. Kampf d. hl. Franz Xaver

gegen d. Kolon ialbeamten s. Zeit.

Theolog. Quartalschr. 82. J. A. v. Scholz, Zu
d. Logia Jesu. — Belser, Zur Chronologie d. evgl.

Gesch. — A. Hoch, Zur Heimath d. Johannes Cassia-

nus. — Sägmüller, D. Visitatio liminum ss. aposto-

lorum. — Sepp. D. Moschee Davids u. Kapelle d.

Dormitio.

Proceedings of Ihe Society of Bibtical Archacology.

XXI, 7. F. Legge, Notes on the XII ,h Congrcss of

Orientalists hcld nt Rome, Octobcr, 3— 15. -- F. LI.

Griffith. Notes on Hicroglyphics. The Head. The

Papyrus Roll. The Soldicr; Transliteration of Demotic;

Notes on Mythotogy. Eileithyia in Egypt. The God of

Busiris. Hermes Trismegistus. — Hastings, The

XXXIlnd Egyptian Dynasty. — P. E. Ncwbcrry,
Note on a new Egyptian King of the XIII lh Dvnasly.

- C. H. W. Johns, Notes on Assyriulogy. - E. T.

Whyte. Note on an Egyptian Bolt.

Revue chrctiennc. Dccembre. L. Monod. Le

charisme des Eglises libres. — E. Robert, Washing-

ton. — Ch. Correvon, Los von Rom, ou le mouve*

ment vers le protestantismc cn Autriche. II.

Philosophie und Pädagogik.

Arch. f. systemat. Philos. N. K. V, 4. H. Grün
bäum. Zur Kritik d. modernen lvausalansehauungen

(Schl.). - L. GoldSchmidt» Kants „Widerlegg d.

Idealismus“. I. — M. Dessoir, Beitr. z. Acsthetik. —
Jahresbericht: B. Bosanquet, Systematic Philos. in

the United Kingdom in 1898. — Bibliographie d. ge-

samtst. philos. Litt. (1898).

Psycholog. Arbeiten. III, 1. A. Dielt 1. Ueb. d.

Eigenschftn d. Schrift bei Gesunden. — R. Vogt, Ueb.

Ablenkbark. u. Gewöhngsfiihigk.

Anna/es de Philos. chritienne. Novembre. A. de

la Barre. La morale de l’ordre. I. — R- Eucken,
La conception de la Vie chez S. Augustin. 111. — C.

Huit. Le Platonisme dons les temps modernes. III.
—

-

M. Grosjean. Les fondements philosoph. du socialismc

V|. La repartition de la richesse. — S. Lcvasseur,

L'empoisonment cerebral A propos de l'alcoolisme. —
Ch. Denis. Les conlrndicteurs de Lamennais. IX.

Rhein. Blatt, f. Erzichg u. Unterr. 73, 6. R.

Köhler, Zur Methodik d. dtsch. poet. Lektüre. —
Wahrh. u. Irrthum auf d. Geb. d. Unterr. u. d. Erziehg

am Anfang u. Ende d. 19. Jh.s (Schl.). — K. Strobel,
D. Vermchrg d. dtschen Wortschatzes (Schl.). — E.

Zeissig, D. Formenkde darf nicht Formenunterr., son-

dern muss Sochunterr., Sachkde sein. — H. Stendal,
D. Pllege d. Gedächtn. — Bornemann, Pastor Ewalds

Vorlesgn üb. Grdsätze d. Pestalozzisch. Methode.

Philologie und Literaturgeschichte.

Ztschr. d. dtsch. morgenländ. Gesellsch. 53, 3.

W. Bacher, D. Dichter Jiisuf Jehüdi u. s. Lob Moses'.

— M. Steinschneider, Masardjaweih
,

e. jüd. Arzt

d. 7. Jh.s; Maschallah. — P. Jcnsen, D. Inschrift 1

v. Jcrabis. — Alb. Socin, D. arab. Eigennamen in

Algier. — Th. Nöldeke, Bar ChunI üb. Homer, He-

siod u. Orpheus. — K. V. Zettersteen. D. abess.

Hss. d. Kgl. Univ.-Bibl. zu Upsala. — E. König, D.

Ueberwucherg d. Status constr. • Gebrauchs im Semiti-

schen. - H. Winckler, Bemerkgn zu d. Ersatz d.

Artikels durch d. Pronomen. — S. Fraenkcl, Zur

Chronik d. Jacob v. Edessa. — G. van Vlotcn,

Schiismus u. Motazilismus in Basra. — H. Suter, Zur

Frage üb. d. Lebenszeit d. Vf.s,d. Mulahljas fl’l-hci’a.

Mahmud b. Muh. b. 'Omar al Gagmini. — Eb. Nestle,

Pilatus als Heiliger. — Aus e. Briefe d. Hrn. Dr. C. F.

Lehmann.
Arkiv für Nordish Filologi. N. F. XII. 2. O.

Klockhoff, Folkvisan om Konung Didrik och hans

Kämpar. II. — Fritz Burg, Held Vilin. — Fr.

Tamm, Anmärkningar tili „Valdn stycken af svenska

författare 1526— 1732“. — E. Brate, Gttbbe ock

Gumtna; Medelpad. — Th. Hjelmqvist, Gtw siUom

förklenande personbetcckning i svenskan. — O. v.

Friesen, Till tolkningen af Tunestenen. — S. Bugge,

Dct oldislandske elliptiske Udtryk sölsetra, solsetrum.

The Journal of Germanic Philology. II. 4. J. B.

Fletcher, Areopagus and Pleinde. — J. Mc Laren

Mc Bryde, A Study of Cowle.v’s Davideis. — B. J.

Whceler. The Origin of Grammatical Gendcr.

Ccntralbt. f. Bibliothekswesen. Dczbr. Frz. Ehrle,

D. Vorsorge für d. Erhaltg uns. handschrtftl. Schätze im

Lehrplan d. histor. u. philol. Seminaricn. — Chr. W.
Berghoeffer, D. 2. dtsche Bibliothekarvcrsammlg im

Anschluss an d. 45. Versammlg dtsch. Philologen u.

Schulmänner. — La Terza Riunione della SocietA Biblio-

grafien Italiann. — Eb. Nestle. Kleinigktn z. Bibliogra-

phie d. gricch. N. T.s. D. Zapon-Konferenz in Dres-

den. — H. Schnorr v. Carolsfeld. Umbauten in d.

Univ.-Biblioth. München.

Revue des Bibtiotheques. Juin-Aoüt. P. Cagin,

Un ms. liturgique des Freres Prccheurs antericur aux

reglemcnts d’Humbert de Romans. — E. Picot, Des

Francais qui ont ecrit en itallen au XVI« siede, XI.

Guill. Postei. XII. Claude de Pontoux. XIII. Claude

Turrin. XIV. Pierre Gentil. — E. Blochet, Inventairc

et deseription des miniaturcs des mss, orientaux con-

serves A la Biblioth. nation. (Suite).

Geschichte.

Porschgn z. brandenb. u. preuss. Gesch. 12, 2.

F. Prie bätsch. Geistig. Leben in d. Mark Brandcnbg

am Ende d. M. A.s. — O. Meinardus, Schwarzenberg

u. d. brandenburg. Kriegführg in d. J. 1638/40. — W.

Ribbeck, Aus Berichten d. hess. Sekretärs Lincker vom

Bcrl. Hofe währ. d. J. 1666/89. — M. Schwann, D.

Wendepunkt im 2. schles. Kriege. — O. T^chirch,

Willibald Alexis als vatcrländ. Dichter u. Patriot. A.

Wrcdc, E. unbekannt. Brief d. Kurfürsten Joachim

aus d. Zt d. Kaiserwahl 1519. - 0. Meinardus.

Reskript d. Gr. Kurfürsten üb. d. Ansiedlg clev. Land-

wirthe im Hzgth. Preussen vom 8.5. 1642. — Pr-
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Texte und Forschungen
zur

Geschichte der Erziehung und des Unterrichts
in den Ländern deutscher Zunge,

hgb. von

Karl Kehrbach.

I. Bd.: A. Körner, Ule lateinischen Schülergespräche der Humanisten. Auszüge mit

Einleitungen, Anmerkungen und Namen, und Sachregister. 2. Th. : Von Barlftndus bis

Corderius 1624—1564. Gr. 8 °. 123 S. M. 2 .

Berlin- J. Harrwitx Ifachf.

Soeben erschien:

Bismarck als Redner.
Eine Studie

Chr. Rogge,
Marincstationspfarrcr in Kiel.

2 Bog. brosch. M. 0,50.

H. Eckardt, Verlagsbuchhandlung.

In unserem Verlage erschien:

Zur Frage der psychischen

Entwickelung der Kindersprache.

Von Dr. phil. Emil Rzesnitzek.

40 S. gr. 8 °. M. 0 ,90 .

Breslau. G. P. Aderholz’ Buchhandlung.

Geschichte
der

Reichsfreiherrlichen Familie von Friesen
von

Ernst Freiherrn von Friesen,
Generalmajor z. D.

2 Bde gr. 8°. 53 Bog, Text mit zahlreichen Wappenbildern, 12 Stammtafeln und einer Karte.

Brosehirt I. 20.

Dresden -N. Verlagsbuchhandlung C. Heinrich.

Geschichtliche und statistische —
Beiträge zur Frage te Gleichstellung

Mn0

mit den Richtern unterster Instanz. IUeUtO di EUNCO PeSSillS. m. u>.

Denkschrift Napoli, Galleria Umberto 77.

des Oldenburger Oberlehrer-Vereins. Riccardo Marghieri.

66 S. gr. 8". M. i,8o.
***

Oldenburg i. G. Ad. Littmann.

Das Kriegsjahr 1809.' u
xl-lxvi

»«» ®
gueiien

Hebräischer Text,

bearbeitet von
' ausgegeben von

August von Larisch. Dr. J. H. Gunning.

Broch - M - 3- ~ N«. Brosch. M. 3.

Kötzsclienbroda. Ed. A. Trapp. Rotterdam. J. M. Bredee-

Jesaja XL—LXVI

Hebräischer Text,
ausgegeben von

Dr. J. H. Gunning.

8*. Brosch. M. 3.

’otterdain. J. M. Bredee.Ca. A. Irapp. Rotterdam. j. M. Bredee.

Verantwortlicher Redakteur: Dr. Richard Böhme, Berlm. Verlag: Wilhelm Herta (Bessersehe BuchhanW.
uerlin . V, Lmkstrasse 33'34. — Druck von F.. Buchbinder in Neu Ruppin.
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liehen ist, aber auch kaum die schlechteste sein

kann. Das Kigenthum gründet sich nicht auf
absolute Prinzipien, sondern seine Fortdauer ist

lediglich eine Zweckmässigkeitsfrage. Liesse
sich beweisen, dass die Abschaffung des Eigen-
thums zur Förderung des Volkswohles noch
stärker beitragen würde, so wäre der Staat

ebenso berechtigt, das Eigenthum abzuschaffen,

w ie er es jetzt ist, dasselbe zu erhalten (S. 179).

Freilich erkennt man aus dem letzten Satze, dass

dies gar keine Lösung, sondern nur eine Hin-

ausschiebung der Frage ist; denn eben über die

Zw eckmässigkeit der Einrichtung wird gestritten.

Und die Berufung auf allgemeine Grundsätze ist

nicht ein apriorisches Postulat, sondern nur eine

nachträgliche Rechtfertigung.

Der Daseinskampf gilt nach H. allerdings in

der Natur; aber der sittliche Mensch als Glied

der Gesellschaft sucht ihm zu entgehen, und die

Geschichte der Gesellschaft ist nur der Bericht

über diese Versuche. So lehnt gerade der

Naturforscher hier die Uebertragung des Ge-
dankens vom „Struggle for life“ auf das soziale

Leben ab, indem er der Gesellschaft ein sitt-

liches Ziel zuerkennt. — Dem Satze, dass die

Arbeit die Schöpferin alles Wohlstandes sei,

stellt er den anderen gegenüber, dass jede Arbeit

überhaupt nur möglich sei auf Grund vorhan-

denen Kapitals: die Athmung des Kindes nur

auf Grund des StofiVorrathes der Mutter und so

überall. Aber wenn II. nun meint, der Anspruch

der Arbeit auf das Gesammtergebniss der Be-

mühungen, die erst durch Kapital möglich wer-

den, sei einfach eine apriorische Ungerechtigkeit,

so ist er doch in denselben Fehler verfallen, den

er bei anderen rügt. Es haben sich bei ihm im

Kapitalbegriffe mehrere Momente verschoben,

und er hat die zufällige historische Vertheilung

des Besitzes für eine nothw'endigc Kategorie der

gesellschaftlichen Ordnung überhaupt gehalten:

denn nicht um die Verwendung des Kapitals

als Produktionsfaktors dreht sich die Frage,

sondern um die Vertheilung des Eigenthums
von Produktionsmitteln (d. i. des Kapitals). Und

so ist gerade hier die geistvolle Analogie mit dem

Lehenskapital eine — ganz und gar „apriorische“

geblieben.

Auch im Einzelnen findet sich manche über-

raschende und neue Wendung: so in seiner Be-

gründung der Staatsintervention
;

in seinem Ver-

gleiche der Gesellschaft mit dem chemischen

Molekül, bei dem jedes Atom etwas von seinen

Eigenschaften im freien Zustande aufgeben muss,

um die Struktur des Ganzen zu Stande zu brin-

gen: in dem Gedanken, dass die Vertheilung von

Wohl und Wehe letzthin die algebraische Summe
aufgehäufter positiver und negativer Verdienste

sei; in der Zurückführung der natürlichen Aus-

lese auf die Rolle des Gärtners, der lediglich die

aus inneren Ursachen entstandenen Zweige eines

Baumes beschneidet, ihrer Krone die Form giebt,

aber nichts Neues schaffen kann, u. a. m. Man
wird aus der Lektüre reichen Genuss haben
können.

Freilich man soll aus H.s Essays keine

Dogmen stempeln. Das vertragen sie nicht, und
das widerspricht auch gänzlich ihrem Zweck.
Dies ist auch darum nicht möglich

,
weil die

Aufsätze zu verschiedenen Zeiten und bei ver-

schiedenen Gelegenheiten entstanden, durchaus

I.
nicht immer dieselben Anschauungen widerspiegeln.

So wird im ersten Essay (S. 19) verkündet, dass

die Ungleichheit der sozialen Stellung und Fähig-

keit sich als die nothwendige Folge der Ungleich-

heit der natürlichen Fähigkeiten erweist, und

dass mithin die Annahme einer natürlichen Gleich-

heit der Menschen eine Unwahrheit sei (S. 29).

Und doch wird ein ander Mal ausgeführt, dass

die gleiche Zugänglichkeit zu den Bildungsmitteln

eine ganz andere soziale Schichtung (S. 159)

herbeiführen müsste, dass die 'Fugenden Edel-

muth, Bescheidenheit und Selbstachtung — also

gewriss soziale Eigenschaften — in den unteren

Schichten ebenso verbreitet seien als in den

[

oberen (S. 166), dass Verbrechen und Bettel-

armuth durchaus nichts mit Vererbung zu thun

haben, sondern die Folge der Umstände seien

\
(S. 251). Der Staatsvertrag wird bei der Be-

kämpfung Rousseaus als eine ganz willkürliche

und unwirkliche Annahme verworfen — und doch

nimmt auch H. eine stillsclnveigende Uebercin-

kunft als die Grundlage jeder sozialen Organi-

sation an. Sein Kampf gilt auf der einen Seite

, dem Apriorismus in jeder Form; und doch wird

andererseits der Lockesche Satz des Glücksutilita-

rismus, der zweifellos eine rein apriorische petitio

I

principii ist, als Grundlage seiner eigenen etbi-

! sehen Anschauung unbesehen angenommen, ob-

:
gleich er für einen Darwinisten entbehrlich wäre.

; Die Entwickelung gilt als das Ergebnis alles

|
Naturgeschehens; aber bei den Menschen sollen

J

sich zum mindesten in den letzten 4— 5 Jahr-

|

hunderten die physischen, geistigen und sittlichen

1 angeborenen Eigenschaften gar nicht geändert

haben (S. 252). Die natürliche Volksvermcli-

rung ist für ihn das Sphynxrätscl, die Frage

aller Fragen, die stets eine harmonische Gestal-

tung der Gesellschaft verhindern wird (S. 93 u.

150); aber auf der anderen Seite soll der

Daseinskampf in den höheren gesitteten Gesell-

schaften keine wesentliche Rolle spielen (S. 243),

und der soziale Fortschritt bedeutet das Ausscr-

k rafttreten des Naturwaltens und Dafüreinsetzen

von etwas anderem, das man das sittliche \\ alten

nennen kann (S. 285). Ich fürchte, selbst die

Apologetik Tilles wird diese Widersprüche, für

die ihm offenbar der Sinn fehlt, nicht alle zu lösen

j

vermögen.

Es soll das kein Einwand gegen die Be-

[

trnchtungswcise II.s sein, sondern es mag
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darauf binweisen, wie wir uns der Essays freuen

sollen: als kritische Leser und mit der Absicht

selbst zu denken, nicht in der Hoffnung, die

Wahrheit nun fertig zugerichtet zu erhalten. Es
würde gerade wie bei den Schriften Montaigne’s

etwas von dem Zwecke des Naturforschers ver-

loren gehen, wenn man aus dem Zweifel sich

doch wieder eine Gewissheit machte. Denn der

Zweifel scheint nun einmal zu den Fermenten unse-

res Kulturdascins zu gehören, und die Fragezeichen

sind es noch stets gewesen, die uns den stärksten

Anreiz zum Weiterforschen gegeben haben.

Leipzig. F. Eulenburg.

Kunstwissenschaften.

Julius Lange, Darstellung des Menschen in der

Alteren griechischen Kunst. Aus dem Dänischen

übs. von Mathilde Mann. Unter Mitwirkung von
C. Jörgensen hgb. und mit einem Vorwort begleitet

von A. Furtwängler. Strassburg, J. H. Ed. Heitz

(Heitz & Mündel). 1899. XXXI u. 225 S. 4° mit 72
Abbild, im Text. M. 20.

Der dänische Kunstgelehrte Julius Lange
wollte die Darstellung der menschlichen Gestalt

durch die ganze Kunstgeschichte verfolgen;

wegen seines vorschnellen Todes kam der Plan

nur bis zur Zeit um 400 v. Chr. zur Ausführung.

Die beiden darauf bezüglichen in den Schriften

d. Dän. Ges. d. Wiss. veröffentlichten Abhand-
lungen sind hier auf Anregung Furtwänglers
vereinigt: die zweite Schrift über die Menschen-
darstellung in der ersten Blüthezeit der griechi-

schen Kunst ist vollständig in deutscher Leber*
tragung mitgethcilt, von der älteren, welche die

Darstellung der menschlichen Gestalt in der
ältesten Kunst aller Völker behandelt, nur der
auf die griechische Kunst bezügliche T'heil deutsch,

das Uebrige in einem von Lange selbst ge-
schriebenen kurzen französischen Auszug

,
der

XXII S. umfasst.

Der Inhalt gliedert sich so: I. Gesetze der
Menschendarstellung in der primitiven Kunst
aller Völker, auch der wilden, und insbesondere
in der ägyptischen Kunst — mit Einschluss der
griechischen Kunst bis 500 v. Chr.; ausge-
schlossen sind die Völker ( )stasiens (F ranzösi-
scher Auszug). II. Ucbergangsstil in Griechen-
land; Auflösung der Frontalität; Darstellung der
Eigur auf der Fläche. III. Erste Blüthezeit der
griechischen Kunst: Thiergestalt und Menschen-
gestalt; wilde Thiere, Löwe; zahme Tbiere,
Pferd. Bilder des Kampfes; das Menschenthier.
Parthenonfries. Ideal und Individualität. For-
mation des idealen Typus; Giebelfiguren des
Parthenon. Polyklet.

Ich gebe zunächst die leitenden Gedanken.
Für die primitive statuarische Kunst aller Volker
gilt das Gesetz der Frontalität, d. h. die durch
die Mitte einer Figur, in welcher Stellung immer,
nämlich durch den Scheitel, Nase, Rückgrat,

Brustbein, Nabel und Geschlcchtsiheilc gebende

Ebene, welche den Körper in zwei symmetrische

Hälften theilt, bleibt unverändert, ohne sich nach

den Seiten zu krümmen oder zu verbiegen. Die

Figuren beugen sich wohl nach vor- und rück-

wärts, aber sie wenden und drehen sich nicht

seitwärts. — Die frontale Darstellung verhindert

den Ausdruck natürlicher, d. h. veränderlicher

und individueller Bewegung und Handlung; sie

begnügt sich mit wenigen konventionellen Typen.

Sie erklärt sich aus beschränkter Vorstellung,

der regelmässige symmetrische Formen leichter

fassbar sind als unregelmässige; weiter daraus,

dass das Leben selbst bei wenig zivilisirten

Völkern sowie ihr ganzes äusseres Gebahrcn

auf festen unveränderlichen gleichmässigen Ge-

wohnheiten beruht. Der stationäre Charakter

niedriger Zivilisation überhaupt mag dazu beige-

tragen haben, dass das Gesetz durch Jahrtau-

sende überall hartnäckig sich erhalten hat. —
Die frontale Darstellung wurde als die des

Menschen würdige erachtet. Eine andere freiere

Auffassung zeigen z. B. manche Thierdarstcllun-

gen der Aegypter.

Für die älteste Bildnerkunst Griechenlands be-

zeichnet ‘ein neues Prinzip: dass die Statute völlig

befreit von Allem dargestellt wird, was nicht

die menschliche Gestalt selber ist’, z. B. von

Rückenpfeilern und anderen ‘Anleihen an die

Architektur’; weiter dies, dass die menschliche

Gestalt vollkommen nackt erscheint. Die Nackt-

heit ist von der Athletik und Gymnastik einge-

führt, die als Sport und Spiel ‘Nationalangelegen-

heit von höchster Bedeutung’ waren. — Gehört

die orientalische Kunst «len Königen, so gehurt

sie bei den Griechen dem Volke. ‘Bei der

Darstellung des nackten Menschen richtet das

Bewusstsein sein Augenmerk am schärfsten auf

das allein Menschliche. Mit diesem durchschla-

genden Fortschritt in der Auflassung wurde der

erste Anfang nicht allein zu der griechischen,

sondern zu der ganzen europäischen Kunst ge-

macht’. — ‘Die Darstellung der jugendlichen

männlichen Figur hat der Idealismus vollständig

beherrscht, weil deren Bau und Form die wich-

tigste Nationalsache für di«: Griechen war.

Die Grundzüge dieses Ideals gelten für ganz

Griechenland — ‘man weiss überall in er

Hauptsache, wie es sein soll’: die Gelenke e-

sonders an den Beinen müssen fein und dünn,

die muskulösen Partien dazwischen kräftig«'' cnl

wickelt sein. ‘Ein selbstzufriedener Aus l

‘uc

krönte und umfasste die ganze Gestalt ,
cnn

der Dargestellte ‘musste als ein solcher a° 8C

lässt werden, der mit bescheidenem Stolz seine

nackte Gestalt dem Volke zur Schau ste te -

Heftige Qualen auszuhaltcn galt als männic

‘Diese Denkweise erklärt uns das einförmige

Lächeln.'
. .

Den Ucbergangsstil in Griechenland !>«?••'» ine
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die Auflösung der Frontalität. ‘Die statuarisch ziehen.’ — Der Körper selbst wird befreit ‘von
dargestellte Figur fangt an sich in Hals und dem strammen .Schnurleib’. ‘Das Fleisch nimmt
l nterleib nach rechts und links zu drehen und zu an Fülle und Relief: dadurch entsteht auch
zu wenden.' Wichtige Ausnahmen von der der Eindruck, dass die Person ihr Dasein freier
Frontalität in älterer Zeit ordnet der Vf. nach als bisher geniesst.’ — Die Entwicklung der
bestimmten Typen. — Zur ‘Befreiung der Sta- Figur auf der Fläche verfolgt der Vf. auf
tue trug namentlich bei die Darstellung des Münzen und Vasen. Erst mit der rothfigurigen
Menschen ‘in lebendigem und wirksamem Verkehr Malerei ‘kommt Leben und Strömung in die

mit andern’. Aufgaben in diesem Sinne stellten Entwicklung, und ein Fortschritt folgt dem an-
die Giebelgruppen. Das bedeutendste Werk zur dern’. — ‘Der Beitrag der eigentlichen Malkunst
‘Erkennung des ersten Ueberganges zur befreiten zur Mcnschenschilderung’ ist ‘allein die Abtönung
Statue’ sind die Giebelgruppen von Aegina. Hier der Farbe'; die Lösung dieser Aufgabe voilen-

ist zuerst ausgedrückt ‘eine Handlung, die ein dete Apollodoros von Athen,
bestimmtes Ziel vor Augen hat, ein Wille, der

!
Uebergehend zur ersten Blüthezeit der griechi-

über die Figur selbst hinausreicht, oder eine
I
sehen Kunst hebt der Vf. als ‘einen für die

leidende Situation, die auf etwas zurückweist, I universelle Geschichte der Menschheit sehr be-

was der Person widerfahren ist’. Aber die
I
deutungsvollen Umschwung 1

hervor, dass das

Figuren handeln noch wie in älterer Zeit zu sehr Interesse für das Thier abnimmt: die Thierdar-

‘für sich’, ohne Rücksicht auf das, was rechts und Stellung verschlechtert sich und tritt zurück hinter

links vorgeht. — Drehungen sind möglichst ge- der Menschendarstellung. Das beruht ‘auf der

mieden; bei allen Wendungen zeigt sich Mangel Erkenntniss des grösseren W'erthes und der

an (liessendem richtigem Uebergang. Man merkt höheren Bedeutung des Menschen’. Indem die

noch ,die Einübung in die frontale Figur’. Griechen ‘den Grund zu einer höheren Mensch-

Bei den Tvrannenmördern erscheint als eigent- heit, der europäischen, legten, ‘erhält auch ihre

liehe Aufgabe ‘aktuelle lebendige Handlung’. In Kunst von dieser Periode an ihre überlegene

Myrons Diskoboi sehen wir einen ‘kühnen Ver- Stellung im Verhältniss zu der nichtcuropäischen,

such, der auf den koncentrirten Ausdruck für wo das Thier noch immer besser ist’. — Für

das Augenblickliche in der Bewegung hinausging
1

. ‘die Plastik der lebenden Gestalt’ sind wichtige

Während die Statue in der frontalen Form ‘ausser- Zeugnisse zunächst die meist mythisch eingcklci-

halb der Zeitbew egung’ dargestellt ist, kommt deten Kampfbildcr der ‘dekorativen Kunst’. Aber
nun das ‘Zeitmoment' in die Figur hinein. Statt zwischen ‘Kampf auf Leben und Tod und De-

des ‘unmittelbaren Gleichgewichts’ wird nun ein koration’ besteht ‘ein unversöhnlicher Wider-

Vorübergehendes Gleichgewicht’ gesucht. ‘Dies spruch’. Man sah sich gezwungen, ‘dem Kampf

erfordert eine ganz neue Beobachtung der äugen- den Stachel abzubrechen; — die Wildheit wurde

blicklichen Gleichzeitigkeit der Stellung der ein- gezähmt’. Damit ‘ging etwas Werthvolles ver-

zelnen Körpertheile zu einander.’ Von nun an loren — ein gewisser gewaltiger Tonus im Ge-

*lebt jede einzelne Figur ihr eigenes Leben — fühl, sowohl im Ausdruck für die Handlung wie

sie drückt ihren eigenen Augenblick aus’. — in dem für das Leben’. — ‘Weit eher als in

Bei ruhig stehenden Figuren fallt das Körper- den Kampfbildcrn muss man das bedeutendste

gewicht auf den einen Fuss: die Folge ist ein
j

Zeugniss von des Zeitalters Auffassung des Men-

,unsymmetrischer Gegensatz zwischen den beiden sehen in einem Werk suchen, das nur Frieden

Seiten des Körpers’. Gegenüber der älteren atbmet und von Festlichkeit handelt' — in dem

frontalen Auffassung handelt es sich hier um Parthenonfries. Was hier geschildert wird, ist

‘ein Eingeständniss an die Wahrheit’ des wirk- 1 ‘der Charakter eines gewissen natürlichen aus

liehen Lebens. ‘Von den harten, abstrakten, dem Fleische geborenen’ Anstandes und Adels,

doktrinären Postulaten musste sich die Kunst
j

eine gewisse ungezwungene und gemüthliche

ins Leben hinausslürzen, sie musste empfangend.
j

Vornehmheit’. — ‘Gerade das völlig Natürliche,

beobachtend, ablauscbcnd werden. Es liegt das wahr Empfundene und Unwillkürliche in die-

hierin ein Zug von menschlichem Freisinn : Lasst sem Anstand weist unlehlbar auf etwas Inwen-

die Gestalt ganz frei sein, lasst sie sich selber diges zurück und zeugt von jener Scham im

sein f Auch die Miene verändert sieb. Statt Herzen (atdtuc). die für die Griechen das leben-

des Lächelns nun der Ausdruck ‘eines stolzen dige Gesetz war.’ — An ‘Stellungen und Be-

ruhigen Ernstes, der zuweilen beinahe einen An- wegungen und Motiven der Gewandung ist reiche

flug von Wehmuth und Bitterkeit haben kann'. Abwechslung: aber die higuren selbst sind ein-

Dahinter ‘liegt die grosse Abrechnung, die die förmig in Bezug auf ‘Form und Körperbau . die

griechische Lebensweisheit mit der orientalischen Köpfe nicht individuell. ‘Der Nachdruck ruht

gehalten hatte’. ‘Die Griechen hatten einge- auf dem, was die Einheit ausmacht, auf dem

sehen, dass der Mensch lernen musste, das Volke. — Es war die eigentliche l Hat der

Haupt zu beugen und sich vor l’ebermuth zu griechischen Bildnerei in dieser Periode, «las

hüten, um sich nicht den Neid der Götter zuzu- Ideal des bürgerlichen Menschen zu schaffen.
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lieber all <lcm Individuellen schwebte das Ideal

der bürgerlichen Gesellschaft als allgemeines

Bildniss der Gottheit und des souveränen Volkes

— mit einer gewissen Einförmigkeit, die der

nivellirenden Demokratie entspricht. — Das

wirklich realistische Portrait scheint in vollem
|

Glanz in der ersten Hälfte des peloponnesischen !

Krieges, ungefähr zwanzig Jahre nach den Skulp-

turen des Parthenon hervorgetreten zu sein,

wenn auch vorläufig nur in einzelnen merkwür-

digen Exemplaren* (Demetrios von Alopeke). —
Zum Schluss behandelt der Vf. ausführlich

‘die Formation des idealen Typus* der atheni-

schen Schule besonders in den Giebelfiguren

des Parthenon und vergleicht damit Polvkletischc

Figuren. 'Während Phidias* grosse Phantasie
j

ihn zu dem unvergleichlichen Dichter in Marmor
\

und Bronze machte und seiner Kunst eine mehr

nach aussen dem Volke zugewendete Richtung
;

verlieh, war Pulyklet die strengere, gelehrtere,
|

trockenen - Natur, die die Elemente der Kunst

von Grund aus einer neuen Behandlung unter-

zog, und durch ihren mächtigen Drang zur Voll-
J

kommenheit eine grössere Bedeutung für die I

innere Entwicklung der Kunst in der Schule und

Werkstatt erhielt.*

L. will 'eine Darstellung der wesentlichen Mo-

mente in der Entwicklung der Kunst geben, nach

künstlerischen Gesichtspunkten; er meint, dass die

'Pfleger und Leiter’ der neueren Wissenschaft

'mehr auf philologischem als auf künstlerischem

Wege zu dem Studium der antiken Kunst gelangt

sind, und dass sie das eigentlich Künstlerische in

der Kunst unterschätzen
1

(S. 61, 161). Aber schon

die leitenden auszugsweise mitgetheilten Gedanken

des Vf.s verrathen, dass das Künstlerische als

solches bei ihm nicht zu seinem Rechte kommt.

L. legt den Nachdruck vielmehr auf den 'ethi-

schen Charakter’ der Kunst und den ‘ethischen

Geist*, in dem die menschliche Gestalt 'durch-

gearbeitet’ wurde (S. 26); decor, als 'ethische

Anmuth* verstanden, ist nach ihm die Glorie

für das künstlerische Schaffen auf seiner Höhe
überhaupt (S. 205). L. hat sich nicht scharf

genug die Frage, gestellt, was der Kunst allein

gehört, was ihren eigenen Werth und ihr Wesen
ausmaebt, welches ihre eigentlichen Probleme sind

eine Frage, die um so dringender wird, je

mehr sich die Probleme verwickeln und verviel-

fachen, d. h. je reicher, freier und selbständiger das

künstlerische Schaffen sich gestaltet. ln der

Kindheit der Kunst gilt das Interesse mehr dem
Inhalt und Gegenstand, in der Reife mehr der

Form: dort ist das Band, das sie an andere
Ideenkreise knüpft, stärker als hier.

Die einseitige Parallele mit der ethischen

Kultur macht blind für Vorzüge und Probleme,
die das eigenste Wesen der Kunst darstellen,

allzu willig zur Anerkennung des ethischen Men-
schen als des einzig bestimmenden Theils über-

haupt, wie sonderlich in Bezug auf den Dar-

stellungsinhalt.. Zum Glück hat 'die griechische

Nation* nicht eine bestimmte ‘Auffassung des

Menschen verlangt
1

, wie L. meint (S. 48), son-

dern sich vielmehr beschieden, von der Kunst

lernend zu empfangen. Im Partbenonfrics herrscht

nicht in den Körpern und Köpfen typische Ein-

förmigkeit, weil das inhaltliche Interesse maass-

gebend ist, nämlich die einheitlicüe . »arsldlimg

des ‘Volkes’ in seiner Vollkommenheit und Schön-

heit — während sich dem gegenüber ‘reiche Ab-

wechslung an Stellungen und Bewegungen und

Motiven der Gewandung’ findet — eben dies,

'was die Erfahrung von der Natürlichkeit und

Wahrheit des Lebens lehrte’ (S. 146 ff.): sondern

Alles ist hier dem gleichen künstlerischen Geiste

!

untertban, in dem sich die Freiheit der Kunst,

wie sic die Künstler kommender Geschlechter

! verstanden, erst vorbereitet. Wer freilich von

•Freiheit des Lebens’ und ‘Freiheit der Kunst

in einem Athem spricht (L. S. 146), dem drängt

sich unwillkürlich die Beobachtung auf, ‘höher

I als im Partbenonfrics 'konnte die Kunst nicht

I gelangen’ (S. 157).

Vor der Behandlung des Partbenonfrieses

j

bemerkt L. mit Bezug auf das 5. Jb. : 'der

!

Mensch wurde entdeckt’; er führt dafür an

Drama, Geschichtsschreibung, Philosophie uni!

'eine neue Bildnerei, die die freie Bewegung

• des Lebens in sich einschloss
1

(S. 134). Auch

|
diese Parallele, so nabe sie liegt, ist in solcher

Formulirung nicht richtig. Die Wirkung der 'Ent-

|

dcckung des Menschen’ im Sinne der philosophi-

I sehen Aufklärung macht sich in der Kunst erst

später fühlbar, während das Empfinden lür die

lebendige Wirklichkeit und ihre prägnante Beweg-

lichkeit in manchen älteren Kunstrichtungen ua

j

mittelbarer ist als in der Kunst der Parthenon»**-

|

In solchen Fragen freilich will auch die verschiedene

Individualität der Volksstämme berücksichtigt sein.

wovon wir in L.s Buch so gut wie nichts hören

! Er hat sich allzu früh beruhigt bei dem \ erglcM

j

mit der Entwicklung des bürgerlichen und etu-

! sehen Menschen, der ihm in grossen Zügen »>*

zur Höhe vor Augen steht, gleichmassig

schreitend: in Wahrheit vollzieht sich a er

I Entwicklung der Kunst oft sprungweise, mit c .c

und Gegenschlag. Es liegt, wie ic S
u ’

in der Natur der Sache, dass in dem m ‘

j

wie die Kunst sich verselbständigt, ‘ er em
,

eingeschlagene Weg den Vf. immer me r

lenkt von ihren eigentlichen Problemen. •

die Olympia-Skulpturen hätten für ^
Zeichen sein müssen, aber er hat ur sfl

u

*

beiläufige Worte. Die Formensprache ear

der ersten Blüthe ist weder systcmausch *

überhaupt so behandelt, wie es 1 ,c *
ir '

1 des Menschen* verlangte. Auch *

|

Empfinden darf doch wohl als nu- 11 £a

|
cf

|

nügend abgeklärt bezeichnet werden,
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